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Bericht des Sekretars der Gesellschaft iiber das
Geschaftsj a-hr 1910/11.

Die Geschafte der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

haben ihren regehnaBigen Gang genommen; der wissenschaftliche

Inhalt der 16 ordentlichen Sitzungen des Jahres wird nnten ver-

zeichnet, iiber die beiden offentlichen Sitzungen ist in den Geschaft-

lichen MitteOungen Bericht erstattet worden.

Die Xachrichten der philologisch-historischen Klasse sind

in 4 Heften (374 S.), die der mathematisch-pbysikalischen Klasse

in 6 Heften (623 S.) ausgegeben worden.

Von den Abhandlungen der philologisch-histori-
schen Klasse erschienen

:

Bd. XII. Xr. 3. N. Bonwetsch, Die Doctrina lacobi ludaei,

1910.

Bd. XII. Nr. 4. H. Schultz, Die handschriftliche Uber-

lieferung der Hesiodscholien, 1910.

Von den Abhandlungen der mathematisch-physi-
kalischen Klasse:

Bd. VI. Nr. 5. M. Brendel, Theorie der kleinen Planeten.

Dritter Teil (IV imd 83 S., 1910).

Bd. VI. Nr. 6. K. Schwarzschild, Aktinometrie der

Sterne B. D. bis zur GroJBe 7,5 in der Zone 0® bis -f- 20® Dekli-

nation. Teil A. Unter Mitwirkung von Br. Meyermann, A.

Kohlsch utter und 0. Birck. Blit 1 Tafel und 2 Figuren.

(115 S.), 1910.

Bd. VII. Nr. 4. Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Obser-

vatoriums der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zn Gottingen.

IV. Das Klima von Samoa. Von Otto Tetens und Franz
Linke. Blit 7 Figuren und 3 Tafeln. (114 S.), 1910.

^'achrichtenj geaciiaftl. Hitteilangen 1911. 1. 1



2 Bericht des Sekretars der Gesellschaft iiber das Geschaftsjahr 1910 11.

Bd. VIII. Nr. 1. Martin Brendel, Theorie der kleinen

Planeten. Vierter Teil. (V nnd 124 S.), 1911.

Bd. IX. Nr. 1. Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Obser-

vatorinms der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

V. Die erdmagnetischen Registrierungen der Jahre 1905 bis 1908.

Von E. Linke und G. Angenheister. Mit 9 Tafeln und 4

Eiguren im Text. (IV, 52 nnd CXXXEX S.), 1911.

Bd. IX. Nr. 2. Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Obser-

vatoriums der Kgl. Gesellscbaft der Wissenschaften zu Gottingen.

VI. Die luftelektrischen Beobachtungen am Samoa-Observatorinm

1906, 1907,-1908. Von G. Angenheister. Mit 3 Tafeln und

8 in den Text gedrnckten Eiguren. (43 S.), 1911.

Die Gottingischen Gelehrten Anzeigen sind unter

der Redaktion von Herrn Dr. J. Joachim weitergefuhrt worden.

Der Tauschverkehr ist durch den Zutritt von 8 Korperschaften

(Deutsche Seewarte, Heidelberger Akademie, Rostocker Natur-

forschende Gesellschaft, Strafiburger Wissenschaftliche Gesellschaft,

Konigl. Bayerische Meteorologische Zentralstation, Classical Asso-

ciation London
,

Archangeler Gesellschaft zur Erforschung des

russischen Nordens) erweitert worden, Uber die der Gesellschaft

im Jahre 1910 durch Tausch und sonst zugegangenen Schriften

gibt das weiterhin mitgeteilte Verzeichnis Auskunft, das zugleich

als Empfangsbestiitigung dient.

Zur Unterstiitzung wissenschaftlicher Arbeiten bewilligte die

Gesellschaft

;

Herrn J. Wackernagel zur Eortfiihrung des

Septuaginta-Untemehmens Mk. 2500

Herrn G. K o r t e zur Vorbereitung der Publikation

von Antiken der Gottinger Sammlung
„ 500

Herrn E. Schroder fiir die Ausgabe der Mittel-

alterlichen Bibliothekskataloge
„ 500

Demselben fiir das von Herrn Professor K ii c

k

in Eriedenau in Angriflf genommene Liineburgische

Worterbuch „ 300

Herrn H. Wagner zum Ersatz eines Vorschusses

fiir die Island-Expedition
,

. . . . „ 500

Herrn Dr. A. Wegener in Marburg fiir Beob-

achtung der Riickstrahlung der Wolken
„ 500

Herrn E. R i e c k e fiir Untersuchungen des Herrn

Professor C o e h n liber photochemische Gleichgewicbte „ 1000
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Herrn W. Voigt zur Bestimmang der optisclien

Konstanten von Natrium, Kaliom und deren Legierungen

mit Quecksilber „ 600

Herrn Professor Heiderich in Gottingen fiir

seine Untersuchnngen iiber die Genese des Acbselbogens „ 800

Herrn Dr. P. Jacobsthal in Gottingen zur

Portfiibrung vasengescbicbtlicher Arbeiten in Wien . Mk. 300

Herrn Dr. Kluge in Berlin zur pbotograpbiscben

Aufnabme altgeorgischer Handschriften „ 600

Herrn Bibliothekar Dr. W e n d e 1 in Halle zur

Collation von Pariser Handschriften fur die Neubear-

beitung der Theokritscholien „ 400

Das Septuaginta-TJnternehmen wurde, nnter finanzieller Bei-

hilfe der Konigl. Staatsregierung und der Konigl. PreuBischen

Akademie der Wissenschaften, unter Leitung von Herrn Professor

R a h 1 f s fortgefuhrt. Der Kaiserl. Oberschulrat in StraBburg

unterstiitzte das Unternehmen durch die Beurlaubnng des Ober-

lehrers Dr. J a g e r zum Zwecke der Untersuchung athiopischer

Handschriften. Ein Bericht iiber die Arbeiten wird unten erstattet.

Vom 8. April bis 21. Juni fand unter Fiihrung des Herrn Dr.

G. Angenheister und Teilnahme des Herrn Ansel eine Ex-

pedition nach Island zur Beobachtung von erdmagnetischen und

luftelektrischen Erscheinungen in der Polarlichtzone wahrend des

Durchgangs des Halleyschen Kometen statt, zu welcher die Mittel

zum grofiten Teil durch die dankenswerte Hilfsbereitschaft des

Kultusministeriums bereit gestellt warden.

Beim Internationalen Geologischen KongreB in Stockholm

wurde die Gesellschaft durch Herrn A. v. K o e n e n vertreten.

Der Universitat Berlin iiberreichte zu ihrer Sakularfeier (10.

bis 13. Oktober) der Vorsitzende Sekretar eine Adresse, die in

den Gesch. Mitt. 1910, S. 115 abgedruckt ist.

Ihrem Ehrenmitgliede R. v. Liliencron sandte die GeseU-

schaft zu seinem 90. Geburtstage am 8. Dezember ein Gliickwunsch-

schreiben (Gesch. Mitt. 1910, S. 118).

Vom 9. bis 15. Mai tagte in Rom die Generalversammlung

der Internationalen Association der Akademien. Die Gesellschaft

war durch ihre beiden Sekretare vertreten.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

Gottlieb Planck in Gottingen am 20. Mai 1910 (E. M.

seit 1901);

1 *



4 Bericlit des Sekretars der Gesell&cLaft uber das Geschaftsjahr 1910,11.

die auswartigen Mitglieder

in der philologisch-bistorischen Klasse:

Leopold Delisle in Paris am 22 . Jnli 1910 (K. M. seit

1875, A. M. seit 1890),

Wilbelm Wilmanns in Bonn am 29, Januar 1911 (K. M.

seit 1894, A. M. seit 1901)

;

die korrespondieren den Mitglieder

in der philologisck-liistorischen Klasse:

Henry Harrisse in Paris am 13. Mai 1910 (seit 1892),

Heinrich. Zimmer in Berlin am 29. Juni 1910 (seit

1894),

Leo Meyer in Gottingen am 6. Juni 1910 (Assessor seit

1861, K. M. seit 1865).

Leo Meyer hat der Gesellschaft fast ein halbes Jahrhundert

lang angehort, zuenst als Assessor, dann 45 Jahre hindnrch als

korrespondierendes Mitglied. Da er das letzte Jahrzehnt seines

Lebens in seiner alten Heimat zugebracht hat, die auch seine aka-

demische Heimat war, ist er uns als einer der eifrigsten TeU-

nehmer an den Sitzungen der Gesellschaft vertraut geworden.

Wenige Bande der „Xachrichten“ dieses Jahrzehnts sind ohne

einen Beitrag von ihm; es sind seine letzten Arbeiten, die wir so

unter uns entstehen sahen. Wie sein erstes gi‘o6es Werk, die

„Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen

Sprache“ (1861—1865), in Gottingen geschrieben, so ist sein letztes,

das „Handbuch der griechischen Etymologic" (1901. 2), hier ans

Licht getreten. Alle seine grofieren Arbeiten sind von dauerndem
Wert durch ihre reichhaltigen zuverlassigen Sammlungen. Uber
das Material hinaus hat er besonders auf dem Gebiet der home-
rischen Sprach- und Textgeschichte in die Bewegung der Wissen-
schaft fordernd eingegriffen. Der neueren Entwicklung der Sprach-

wissenschaft, die in der Zeit seiner hochsten Leistungsfahigkeit

einsetzte, stand er mit Ablehnung gegeniiber; gewisse Xebener-

.scheinungen, die ihm nicht mit Unrecht unsympathisch waren, hin-

derten ihn die innere Kraft dieser Bewegung zu erkennen. Da-

durch ist die Produktion seiner spateren Zeit, wie es nicht anders

sein konnte, geschadigt worden; leider, denn er war arbeitsfroh

und kriiftig bis in die letzten Tage.

Wir haben sein Alter miterlebt, ein Alter von innerlicher

Jugendlichkeit, von kindlicher Seelenfrische, von einer durch langes

Leben ungetriibten Reinheit des Wesens; das Ende eines Lebens,
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das von Arbeit und Tatigkeit erfiillt war and ihn nnd die Seinigen

begliickt hat.

Adolf Michaelisin StraBburg am 12. August 1910 (seit

1879).

Die Gesellschaft hat Adolf Michaelis, ihr korrespondierendes

Mitglied seit 31 Jahren, am 23. Juli zu ihrem auswartigen Mit-

gliede gewahlt; drei Wochen spater. noch ehe die Wahl veroffent-

licht werden durfte, nahm ilm der Tod fort. Michaelis wird in

der Geschichte der Altertumswissenschaft eine sichere Stelle be-

halten. Sein Oheim Otto Jahn verband in der von Heyne und
Otfried Miiller ausgegangenen Linie

,
selber ein Schuler von

Gottfried Hermann und Lachmann, die textkritisch-litterarische

philologische Arbeit mit der auf die Dentung der Monumente,

ihre mythographische und kulturhistorische Bedeutung gerichteten

archaologischen Forschung. An ibn schloB sich Michaelis als Erbe
und Fortsetzer seiner Arbeiten und Arbeitsweisen an

;
ahnlich wie

der vor einigen Jahren von uns geschiedene Karl Dilthey wurde
er nur aUmahlich durch die starke Entwicklung der Wissenschaft

entschieden auf die archaologische Seite gezogen. Eine seiner

frtthen Arbeiten war die erste kritische Ausgabe von Tacitus

Dialogus
;
eine Anzahl von Jahns philologischen Arbeiten (Sophokles

Elektra, Apulejus Amor und Psyche, vor allem die Burgbeschrei-

bung des Pausanias) emeuerte er mit tiefgreifender eigner Leistung,

Jahns Bilderchroniken vollendete er fiir die Herausgabe. Er war
in Tubingen Professor der Philologie und Archaologie, erst in

StraBburg beschrankte er sich auf die archaologische Professur.

Ein Jahr vorher (1871) war die auf die philologische Kritik der

Uberlieferung gegriindete
,

auf die Analyse der Teile und die

Bekonstruktion des Ganzen ausgehende Bearbeitung der samtlichen

Keste des Parthenon erschienen, ein Werk das einen wahren Grund
fiir die klinftige Forschung gelegt hat. Auf die lange Reihe archa-

ologischer Arbeiten, die nun folgte, darf ich nur hinweisen. Sie

zeigen, wie er von der litterarischen Seite mit Entschlossenheit

auf die der Monumente hiniibertrat und seine Gelehrsamkeit und

Griindlichkeit durch das in seiner spateren Lebenszeit mit Macht

hereinstromende neue Material und die damit zugleich aufsteigenden

neuen Probleme stetig befruchten lieG. Eine seiner letzten groBen

Arbeiten ist die historische Ubersicht fiber „die archaologischen

Entdeckungen des 19. Jahrhunderts^. Er neigte auch auf diesem

Gebiete dazu, alles Bekannte in Zusammenhang zu bringen und

einzuordnen
;
und kaura ein andrer war wie er befahigt, es zu tun.
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Yon 1898 an erschien, oft in nenen Anflagen wiederholt, seine

Nenbearbeitung des 1. Bandes von Springers Handbnch der Knnst-

gescbichte, eine klare nnd die innere Bildung seines Wesens wieder-

spiegelnde Darstellnng des gegenwartigen Wissens von der Knnst

des Altertums.

Seine edle nnd zarte Personlicbkeit kannten die ihm naher

treten durften. Er verdiente es einen Biographen zu finden, wie

er selber seinem Frennde Rudolf Wachsmuth in der 1891 als

Manuskript gedruckten Lebensbescbreibnng geworden ist.

Ferner verier die Gesellschaft dnreh den Tod die korrespon-

dierenden Mitglieder

in der mathematisch pbysikalischen Klasse:

Rudolf Fittig in StraBburg am 19. November 1910

(seit 1882),

Jacob Heinrich van’t Hoff in Berlin am 2. Marz

1911 (seit 1892),

William Huggins in London am 12. Mai 1910 (seit 1876),

Karl Koppe in Braunschweig am 12. Dezember 1910

(seit 1901),

Friedrich von Recklinghausen in StraBburg am
26. August 1910 (seit 1901).

Unter die Auswartigen Mitglieder trat durch seine Uber-

siedelung nach Bonn:

Max Yerworn, Professor an der Universitat Bonn (0. M.

seit 1903).

Die Gesellschaft wahlte zu

ordentlichen Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Gustav Tammann in Gottingen,

Wilhelm Lexis in Gottingen,

beide erwahlt am 23. Juli, allerhochst bestatigt am 30. September

1910;

zu auswartigen Mitgliedern
in der philologisch-historischen Klasse:

Johannes Yahlen in Berlin (K. M. seit 1885);

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Giovanni Battista Grassi in Rom (K. M. seit 1901),

beide erwahlt am 23. Juli, allerhochst bestatigt am 30. September

1910;
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zu korr espondierenden Mitgliedern

in der philologisch-historischen Klasse:

Franz Cumont in Grent,

Ednard Norden in Berlin,

Thaddaeus Zielinski in St. Petersburg,

Pio Rajna in Florenz,

Ignaz Groidziher in Budapest,

Albert von Le Coq in Berlin,

TJlysse Cbevalier in Romans (Drome);

in der mathematiscb-physikaliachen Klasse:

Richard Willstatter in Zurich,

Richard Hertwig in Munchen,

Heike Kamerlingh Onnes in Leiden,

Peter Lebedeff in St. Petersburg.



Verzeichnis der im Jahre 1910/11 abgehaltenen
Sitzungen und der darin gemachten wissenschaft-

lichen Mitteiluiig en.

Ordentliche Sitztmg am 30. April 1910.

Der Vorsitzende Sekretar legt im Nameii von Herrn F. Klein vor;

den Neudruck von Bd. VI der G-auBschen Werke;
den Briefwechsel von GanB-Olbers Bd. II;

Matbematische Enzyklopadie Heft V 2, 3;

M. B r e n d e 1 ,
Theorie der kleinen Planeten lY. (Abhand-

lungen, math.-phys. Kl., VIII. 1).

R. Fuchs, Tiber lineare bomogene DifFerentialgleichungen

2. Ordnung mit 4 wesentlich singularen Stellen; Auszng

aus einem Briefe an Herrn F. Klein. (Nachrichten, math.-

phys. Kl. 1910, S. 146).

E. Wiechert berichtet liber die bevorstehende wissenschaftliche

Expedition nach Island unter Teilnahme des von der K.
Gesellschaft beauftragten Dr. Angenheister.

R. Pietschmann, Bericht des Diego Rodriguez de Figueroa

liber seine Verhandlungen mit dem Inka Titu Cusi Yupanqui
in den Anden von Villcapampa. (Kachrichten. phil.-hist. Kl.

1910. S. 79).

E. Schroder berichtet liber den Stand der Monumenta Germaniae
Paedagogica.

Der Vorsitzende Sekretar legt vor: Paul Neubauer, ^Heinrich

Lanz, Fiinfzig Jahre des Wirkens in Landwirtschaft und In-

dustrie*', zugesandt im Kamen der Familie H. Lanz von Dr.

Karl Lanz.

OfFentliche Sitzung am 30. April 1910.

Herr Ehlers erstattet den Jahresbericht uber das abgelaufene

Geschaftsjahr.
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JahresbericMe iiber die Wedekind-Stiftung und die Unternehmungen

der K. Gesellschaft.

Gedachtnisreden der Herren Riecke auf F. Koblrauscb,
V e r

w

0 r n auf W. Engelmann.

Ordentlicbe Sitzung am 28. Mai 1910.

P. Wendland, Beitrage zur athenischen Politik und Publicistik

des 4. Jahrhunderts. I. Kbnig Pbilippos und Isokrates. (Xach-

ricbten, pbil.-hist. Kl. 1910, S. 123).

W. Voigt legt vor : M. Born, Zur Kinematik des starren

Korpers im System des Relativitatsprinzips. (Nacbricbten

,

matb.-phys. Kl. 1910, S. 161).

D. Hilbert, 6. Mitteilung zur Theorie der Integralgleicbungen.

(Nacbrickten, matb.-phys. Kl. 1910, S. 3551.

Derselbe legt vor

:

E. C our ant, Zur BegrUndung des Dirichletschen Prinzipes.

(Nacbrickten, math.-pbys. Kl. J910, S. 154).

P. Koebe, Tiber die Uniformisierung der algebraischen Kurven
durcb automorpbe Funktionen mit imaginarer Substitutions-

gruppe. (Nacbrickten, matb.-pbys. Kl. 1910, S. 180).

C. Runge legt vor; R. Gans, Zur Elektronentheorie des Ferro-

magnetismus. (Nachrichten, math. pbys. Kl. 19l0. S. 197).

E. Wiechert legt vor: L. Geiger, Herdbestimmung bei Erd-

beben aus den Ankunftszeiten. (Nacbrickten. math.-phA's. Kl.

1910, S. 331).

Ordentlicbe Sitzung am 11. Juni 1910.

F. Klein legt A’or: Mathematische Enzyklopadie IV 2 II 3.

Derselbe legt vor : F. G. Teixeira, Obras sobre Matematica,

Bd. III. IV.

Der Vorsitzeude Sekretar legt im Namen a'ou Herrn D. Hilbert
vor : F. R i e s z

,
Tiber quadratische Formen von unendlicb

vielen Veranderlichen. (Nachrichten, matb.-phys. Kl. 1910,

S. 190).

N. Bonwetscb, Die Doctrina Jacobi Judaei. (Abhandlungen,

pbil.-hist. Kl. XII, 3).

Ordentlicbe Sitzung am 25. Juni 1910.

P. Wendland, Tiber die Mystik des Apostels Paulus, unter Vor-

lage von E. Reitzenstein „Die hellenistischen Mysterien-

religionen“.
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E. Wie chert, Vorhericht iiber den Erfolg der Expedition nach

Island zur Beobachtnng des Voriibergangs des Halleyschen

Kom eten.

Ordentliche Sitzung am 9. Jnli 1910.

E. Hie eke legt vor: K. Wagner, Tiber die Fortpflanzung von

Strbmen in Kabeln mit unvollkommenem Dialektiknm. (Nach-

richten, math.-phys. Kl. 1910, S. 425).

G. Kbrte, Zur Bangeschichte der Akropolis von Atben (Pelar-

gikon und Burganfgang).

F. Leo legt vor : G. Pasquali, Doxographica ans Basilius-

scbolien. (Xacbricbten, phil.-bist. Kl. 1910. S. 194).

Ordentliche Sitzung am 23. Juli 1910.

E. Hi e eke legt vor: K. Lerp, Tiber die Fehlerquellen der Kauf-

mann-Simonschen Methode zur Bestimmung der spezifiseben

Ladung des Elektronk (Nachrichten, math.-phys. KT. 1910,

S. 476).

D. Hilbert legt vor: H. Weyl, Lineare DifPerentialgleichxmgen

mit singularen Stellen und ihre Eigenfunktionen. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1910, S. 442).

Derselbe legt vor : L. Lichtenstein, Integration eines be-

stimmten Integrals nach einem Parameter. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1910, S. 468).

Derselbe legt vor: O. Toeplitz, Qnadratische Formen mit

unendlich vielen Variabeln. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1910,

S. 489).

Derselbe legt vor: F. Bernstein, Zum Fermatschen Satz.

(Nachrichten, math.-phys, Kl. 1910, S. 482).

Derselbe legt vor: E. Hecke, Zum Fermatschen Satz. (Nach-

richten, math.-phys. Kl. 1910, S. 420).

Derselbe legt vor: H. Bohr und E. Landau, Zur Theorie
der Riemannschen ^-Funktion. - (Nachrichten, math.-phys. Kl.

1910, S. 303).

E. Wiechert, tlber Erdbebenwellen IV. (Erscheint in den
Nachrichten, math.-phys. KL).

Derselbe, tlber Herdbestimmung bei Erdbeben. (Erscheint in

den Nachrichten, math.-phys. Kl.).

0. Miigge, Uber Deformationen an Kry.stal]en von Kaliumchlorat,

nach Untersuchungen von P. Fischer. (Nachrichten, math.-

phys. Kl. 1910, S. 350).
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P. Wendland, Beitrage znr athenischen Politik xmd Publicistik

des 4. Jahrhnnderts. II. Isokrates und Demosthenes. (Nach-

richten, phil.-hist. Kl. 1910, S. 289).

P. Frensdorff, Die neuentdeckten Stiicke des Stadtrechts von

Wishy. (Erscheint in den Abhandlungen, phil.-hist. Kl.).

E. Schroder, Schillers Gedicht an die Sonne. (Kachrichten,

phil.-hist. Kl. 1910, S. 183).

Derselbe meldet K. Borchlings 4. Bericht iiber Nieder-

deutsche Handschriften fiir den Dmck an. (Erscheint als

Beiheft der Kachrichten, phil.-hist. KL).

P. Kehr, Kachtrage zn den Papstnrknnden Italians IV.

F. Leo legtvor: H. Schnltz, Die handschriftliche Uberliefernng

der Hesiod-Scholien. (Abhandlnngen, phil.-hist. Kl. XII, 4).

Ordentliche Sitznng am 29. Oktober 1910.

E. Schroder, Ein niederrheinischer Contemptus mundi und seine

lateinische Qnelle. (Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1910, S. 335),

F. Klein legt vor: Klein und Sommerfeld, Theorie des

Kreisels. (Schlufiheft).

Derselbe legt zwei neue Hefte der Mathematischen Encyklo-

padie vor.

O. Wallach, Untersuchnngen aus dem TJniversitats-Laboratorium.

XXIV. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1910, S. 517),

Der Vorsitzende Sekretar legt im Xamen von H. Wagner vor:

F. Linke and G. Angenheister, Die erdmagnetischen

Eegistrierungen der Jahre 1905 bis 1908 in Samoa. (Abhand-

lnngen, math.-phys. Kl. IX, 1).

Offentliche Sitznng am 12. November 1910.

P. Wendland las „tJber die Aufgaben der platonischen For-

schnng". (Geschaftliche Mitteilungen 1910, S. 96).

Ordentliche Sitznng am 26. November 1910.

W. Voigt legt sein Lehrbuch der Krystallophysik vor.

Derselbe, Konzentrationsanderungen von Losungen magnetischer

Salze im Magnetfeld (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1910, S. 545).

Derselbe, Intensitatsmessungen beim Zeemann EfFekt (Nach-

richten, math.-phys. Kl. 1911, S. 71).

H. Wagner legt vor: E. Kohlschiitter, Uber den Ban der

Erdkrnste in Deutsch - Siidostafrika. Vorlaufige Mitteilung.

(Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. KL 1911, H. 1).
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F. Klein legt Heft III 1, 4 der Math. Encyklopadie vor.

P. Wendland legt vor: H. Reitz enstein, Ein angeblich

christliches Gebet aus dem 3. Jahrhundert, mit einem Kachtrag

von P. Wendland. (Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1910, S. 324).

F. Andreas und J. Wackernagel. Die IV. Gatha des Zura-

thustra. (Erscheint in den Nachrichten. phil.-hist. Kl. 1911,

H. 1).

K. Brandi legt vor: Regesta pontificum Romanorum (Germania

pontilicia I^) ed. A. Brakmann.
F. Leo legt den Bericht der Kommission fiir den Thesaurus

linguae latinae (1. Jan. 1909— 1910) vor.

Ordentliche Sitzung am 10. Dezember 1910.

A. V. Koenen legt seine Abhandlung „Die Polyptichiten des

Unteren Valanginien“ v'or.

E. ^Viechert legt vor: Angenheister und Ansel, Berichte

iiber die Islandexpedition. (Erscheint in den Nachrichten.

math.-phys. Kl).

D. Hilbert legt vor

:

J. Y o s h i k a w a

,

Ein zvveiparametriges Oscil-

lationstheorem: Dreiparametrige Randwertaufgaben. (Nach-

richten, matb.-phys. Kl. 1910, S. 586; 563).

Derselbe legt vor: Ph. Furtwangler, Untersuchungen iiber

die Kreisteilungskorper und den letzten Fermatschen Satz.

(Nachrichten, math.-phys. Kl, 1910, S. 554).

Derselbe legt vor : E. H e c k e

,

Iiber die Konstruktion der

Klassenktirper reeller quadratischer Korper mit Hilfe von
automorphen Fmiktionen. (Nachrichten. math.-phys. Kl. 1910,

S. 619,1.

W. Voigt legt vor: X. Galli und C. For sterling, Theo-

retische und experirnentelle Untersuchungen iiber das optische

Yerhalten diinnster Metallschichten. (Erscheint in den Nach-
I’ichten, math.-phys. Kl. 1911, H. 1)

Ordentliche Sitzung am 14. Januar 1911.

H. Wagner legt vor: W. Ruge, Alteres kartographisches Ma-
terial in deutschen Bibliotheken. III. Bericht iiber die Jahre
1906 bis 1909. (Erscheint in den'Nachrichten, phil.-hist. Kl.

1911, H. 1).

P. Wend land legt vor: Anderson. Cumont, Gregoire.
Studia Pontica III. Recueil des inscriptions du Pont et de
I’Armcnie.
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P. Wendland legt vor: P. Glaue, Samaritikon-Fragmente.

(Ersckeint in den Nackrichten, phil.-hist. Kl.).

Der Vorsitzende Sekretar legt vor: G. Mercati, Per la storia

della Biblioteca Apostolica, Bibliotecario Cesare Baronio, and

C. Conti Rossini, II convento di Tsana in Abissinia e le

sne landi alia Vergine.

W. Voigt, Anwendungen der Rayleighschen Theorie der Gitter-

bengung. (Erscbeint in den Eackrichten, matk.-pkys, Kl. 1911,

H. 1).

C. Runge, Tiber die Radioaktivitiit der Luft auf dem offnen

Meere. (Ersckeint in den Xachrickten, math.-phys. Kl.).

E. Wieckert legt vor: G. Angenkeister, Die luftelek-

triscken Beobacktungen am Samoa-Observatorium in den Jahren

1906. 7. 8. (Ersckeint in den Nackrichten, matk.-pkys. Kl.).

P. Klein legt vor: Fricke und Klein, Vorlesungen iiber

die Tkeorie der automorpken Funktionen II, 2.

Ordentlicke Sitzung am 28. Januar 1911.

A. V. K 0 e n e n legt die neuen Blatter seiner geologiscken Spezial-

karte vor.

F. Leo, Lber den Ampkitruo des Plautus. (Ersckeint in den

• Nackrickten, pkil.-kist. Kl. 1911, H. 1.).

E. Sckroder legt vor ; S. B u g g e

,

Der Runenstein von Rok
in Ostergotland, Schweden, kerausg. von M. 0 1 s e n und sprickt

einige Worte znm Gedacktnis von S. Bugge.

Ordentlicke Sitzung am 11. Februar 1911.

F. Andreas legt vor: W. Bang, Osttilrkiscke Dialektstudien.

(Ersckeint in den Abkandlungen, pkil.-kist. KL).

H. Wagner legt die von Dr. K. W e g e n e r entworfenen Karten

von Upolu (1 : BO 000) und Savaii (1 : 100 (X)0) vor.

Der Vorsitzende Sekretar legt vor:

Sp. C. H a r e t
,
Mecanique Sociale.

F. Gomes Teixeiras, Obras sobre Matkematica Bd. V.

Universite de Geneve, Actes du Jubile de 1909.

J. Boussinesq, Sur les principes de la Mecanique.

Ordentlicke Sitzung am 25. Februar 1911.

F. L e 0 kiindigt an : P. K e k r
,
Kacktrage zu den Papsturkunden

Italiens. V. (Ersckeint in den Kackrickten, pkil.-kist. KL).

D. Hilbert legt vor : H. W e y 1 ,
Asymptotiscke Verteilung der

Eigenwerte. (Ersckeint in den Nachrickten, matk-pkys. KL).
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E. Riecke legt vor: E. Take, Alterungs- und Umwandlungs-

stadien an Heufilerschen ferromagnetisierbaren Aluminium-

Manganbronzen, insbesondere an Scbmiedeproben. (Erscheint

in den Abbandlungen, matk.-phys. Kl.).

E. Wiecbert legt vor: G. Angenbeister und C. Roloff,

Meteorologiscbe Beobachtungen in der Siidsee, gesammelt im

Samoa-Observatorium. (Erscbeint in den Nacbricbten, math.-

pbys. Kl.)-

Ordentliche Sitzung am 11. Marz 1911.

C. Runge legt vor: R. Gang, Znr Elektronentheorie des Eerro-

magnetismus. II. Mitteilung. (Erscheint in den Nachrichten,

math.-phys. Kl.).

Derselbe legt vor; W. Dziewulski und K. Schwarz-
s child, Bestimmung der Polhohe von Gottingen und der

Deklination von 375 Zenithsternen mit der hangenden Zenith-

kamera. (Erscheint in den Abhandlungen, math.-phys. Kl.).

G. Tammann, Uber die Andernng der Eigenschaften der Metalle

durch ihre Bearbeitung. (Erscheint in den Nachrichten, math.-

phys. Kl.).

P. Wendland legt vor: J. Partsch, Justinianische Reskripte

auf Papyrus. (Erscheint in den Nachrichten, phU.-hist. El.).

E. Schwartz legt vor; R. Schneider, Griechische Polior-

ketiker. III. Athenaeus mechanicus. (Erscheint in den Ab-

handlungen, phU.-hist. Kl.).

Ordentliche Sitzung am 24. Marz 1911.

Der Vorsitzende Sekretar legt vor: P. Kehr, Italia pontificia V.

Derselbe legt vor: Geschichte der Firma B. G. Teubner 1811

bis 1911.

E. W i e c h e r

t

legt vor : K. Stuchtey und A. Wegener, Die

Albedo der Wolken und der Erde. (Erscheint in den Nach-

richten, math.-phys. Kl.).

Derselbe tragt einige Bemerkungen iiber Relativprinzip und
Ather vor.

F. Klein legt vor: G. Hamel, Zum Turbulenzproblem. (Er-

scheint in den Nachrichten, math.-phys. KL).



Preisaufgabe der Wedekindschen Preisstiftung

fiir Deutsche Geschichte.

Der Verwaltungsrat der Wedekindstiftung stellt fiir den

neuen mit dem 14. Marz 1911 beginnenden fiinfjabrigen Verwal-

tungszeitraum die Aufgabe:

Die Ber eitschafts- und Kriegskosten des
Schmalkaldischen Bundes.

Der Verwaltungsrat wiinscht, daB im AnschluB an die Kosten-

berechnung auch die Aufbringung der Mittel, der Anteil des Geld-

handels, die Bezablung der Leute auf Wartegeld und auf Sold,

die Stellung der Finanzbeamten, Soldriickstande nnd Zinsgewinn,

sowie die wechselnde Hohe des Soldes und sein Wert, auf tunlicbst

breiter Grundlage untersucbt und zu einer znsammenhangenden

Darstellung verarbeitet werde. Das aus typischen Akten der

wichtigsten Archive gewonnene Zahlenmaterial kann in Tabellen-

form beigegeben werden.

1. Form und Einsendung der B e werbungs s chriften.

Bewerbungsschriften miissen vor dem 1. August 1915 an den

„ Verwaltungsrat der Wedekindstiftung zu Gottingen" eingesandt

werden und alien auBem Zeichen entbehren, an welchen die Ver-

fasser erkannt werden konnen. Jede Schrift ist mit einem Sinn-

spruche zu versehen, und es ist ihr ein versiegelter Zettel beizu-

legen, auf dessen AuBenseite derselbe Sinnspruch sich findet, wahrend

inwendig Name, Stand und Wohnort des Verfassers angegeben sind.

2. Preisgericht. Das Preisgericht besteht aus dem Ver-

waltungsrate der Stiftung und sovielen von ihm aus den iibrigen

Angehorigen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften, den

ordentlichen
,
den auswartigen Mitgliedem und den Korrespon-

denten, hinzu erwahlten anerkannt sachkundigen und unparteilichen

Mannem, daB die Gesamtzahl sieben ist. Die Mitglieder des Preis-

gerichts konnen nicht an der Bewerbung teilnehmen. Die iibrigen



16 Preisaufgabe der Wedekindschen Preisstiftung.

Mtglieder der Koniglichen &esellscliaft diirfen sich wie jeder

andere um den Preis bewerben.

3. Urteil. Das Urteil des Preisgerichts wird am 14. Marz

1916 in eiiier Sitzung der Koniglicben Gresellschaft der Wissen-

schaften bekannt gemacbt und in deren „Nachricbten“ in der Ab-

teilung: Gescbaftliche Mitteilungen veroiFentlicht.

4. Preis. Der Preis betragt 3300 Mark nnd mull ganz oder

kann gar nicbt zuerkannt werden. 1st der Verfasser der Preis-

schrift bereits verstorben, so fiillt der Preis seinen Erben zu.

Der Verfasser der gekronten Scbrift oder dessen Erben

werden noch besonders durch den Direktor des Verwaltungsrats

von dem ihnen zugefallenen Preise benachricbtigt und kdnnen diesen

bei der Koniglichen Universitatskasse zu Gottingen auf Anweisung

des Direktors gegen Quittung erheben.

5. Druck der Preisschrift. Die gekronte Scbrift geht

in das Eigentum der Stiftung fiir diejenige Zeit iiber, in welcher

dasselbe den Verfassern und deren Erben gesetzlich zustehen

wiirde. Der Verwaltungsrat wird dieselbe einer Buchhandlmig

in Verlag geben oder auf Kosten der Stiftung drucken lassen.

Der Ertrag der ersten Auflage, welche ausschlieBlich der Frei-

exemplare hochstens 1000 Exemplare stark sein darf, fiillt dem
verfiigbaren Kapitale der Stiftung zu, da der Verfasser den er-

haltenen Preis als sein Honorar zu betrachten hat. Wenn indessen

jener Ertrag ungewbhnlich groB ist. d. h. wenn derselbe die Druck-

kosten um das Doppelte iibersteigt, so wird die Kbnigliche Gesell-

schaft auf den Vortrag des Verwaltungsrates erwagen, ob dem

Verfasser nicht eine auBerordentliche Vergeltung zuzubilligen sei.

Findet die Kbnigliche Gesellschaft fernere Auflagen erforder-

lich, so wird sie den Verfasser, oder, falls er nicht mehr leben

soJlte. einen andern dazu geeigneten Gelehrten zur Bearbeitung

derselben veranlassen. Der reine Ertrag der neuen Auflage soil

sodann zu auGerordentlichen Bewilligungen fiir den Verfasser, oder

falls er verstorben ist, fiir dessen Erben und den neuen Bearbeiter

nach einem von der Koniglichen Gesellschaft festzustellenden Ver-

haltnisse bestimmt werden.

Jede von der Stiftung gekronte und herausgegebene Schrift

wird auf dem Titel die Bemerkung haben;

von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften in

Gottingen mit einem Wedekindschen Preise gekrbnt und
herausgegeben.
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6. Freiexemplare. Von den Preisschriften, die die Stif-

tung herausgibt, erhalt der Verfasser zelin Freiexemplare, der

Verwaltungsrat ebenfalls zehn zu freier Verfiigung.

7. Zuriickforderung nicht gekronter Schriften.
Die Verfasser der nicht gekrbnten Schriften konnen dieselben unter

Angabe ihres Sinnspruches und Einsendung des etwa erhaltenen

Empfangsscheines innerhalb eines halben Jahres zuriickfordem

Oder zuriickfordem lassen. Sofern sich innerhalb dieses halben

Jahres kein Anstand ergibt, werden dieselben am 14. Oktober von
dem Direktor den zur Empfangnahme bezeichneten Personen porto-

frei zugesendet. Nach Ablauf dieser Frist ist das Recht zur

Zuriickforderung erloschen.

Giottingen, den 14. Marz 1911.

Der Verwaltungsrat der Wedekindschen Preisstiftung.

Kachrichten; gescbaftl. Mitiailangeii 1911. 1. 2



Wedekindsche Preisstiftung fiir deutscke
Geschichte.

Von den mit Unterstiitzung der Stiftung ausgefiihrten Arbeiten

ist im Berichtsjabre 1910/1911 der erste Band der Grermania

pontificia, bearbeitet von Prof. Dr. Brackmann in Marburg, ver-

blfentlicbt.

Die von der Stiftung zuerst im Jabre 1901 und erneut im

Jabre 1906 gestellte Preisaufgabe einer kritiscben Gescbicbte der

sacbsiscben Bistumsgriindungen in der Karolingiscben Zeit bat

keinen Bearbeiter gefunden. Die neue Preisfrage, in der Sitzung

der Kgl. Gesellscbaft der Wissenscbaften vom 24. Marz 1911 be-

kannt gemacbt, verlangt eine Untersucbnng der Bereitscbafts- und

Kriegskosten des Schmalkaldiscben Bundes. Die Aufgabe ist fiir

den neuen Verwaltungszeitraum 1911 bis 1916 bestimmt. Die

njiberen Angaben liber das Tbema und die Bedingungen des Preis-

ausscbreibens sind aus den Nachrichten von der Kgl. Gesellscbaft

in der Abteilung; Gescbaftlicbe Mitteilungen 1911 Heft 1 zu er-

seben.

Der A^erwaltungsrat der Stiftung bat aus deren verfiigbarem

Ponds der neugegrlindeten historiscben Kommis.sion fiir Hannover,

Braun.-^cbweig, Bremen, Oldenburg und Scbaumburg-Lippe eine ein-

malige Zuwendung von 2LMJ0 Mk. zu macben bescblossen und damit

in die Keibe der Patrone der Kommission einzutreten.

F. Fr en s do r f f

,

z. Z. Direktor.



Berioht iiber die Arbeiten fiir die Ausgabe
der alteren Pap sturkunden.

Die Fortschritte
,

welche unser Unternebmen in dem ver-

gangenen Berichtsjahre gemacbt bat, werden bezeicbnet dnrcb die

beiden neuen Bande der Italia pontificia V nnd der Germania pon-

tificia I.

I. Der im Marz 1911 fertig gestellte fiinfte Band der Italia

pontificia enthalt die Papsturkunden fur die Emilia oder

kircblicb gesprocben fiir die grofie Kircbenprovinz Eavenna. Die

Zabl der in ibm registrierten Papsturkunden betragt 1474. Es

ist ein reiches nnd aucb bistoriscb wichtiges Material, das bier in

kritiscber Bearbeitung dem Benntzer dargeboten wird.

Daran wird sicb als VI. Band das Material der Lombardei
anscblieden. Aber dazu bedarf es nocb einer sebr griindlicben

Revision der arcbivalischen Fonds an Ort nnd Stelle, besonders

in Mailand, Pavia, Como, Bergamo nnd Brescia. Es ist die

Absicbt des Herausgebers Prof. Kebr, diese Archive wahrend

der Sommermonate 1911 zu besucben. Er bofft dann mit dem

Druck dieses VI. Bandes im Winter 1911 beginnen zu kbnnen.

D. Mit dem im Sommer 1910 erscbienenen ersten Teil des

I. Bandes der Germania pontificia ist nun aucb die zweite

Serie der Regesta Pontificum Romanorum erbffnet worden. Der

Bearbeiter Prof. Brackmann in Marburg hat, unterstiitzt durch

Dr. Bonwetsch, bereits den Druck der zweiten Halfte des

Bandes soweit gefordert, daB der ganze Band binnen wenig Wocben

abgescblossen vorliegen wird. Er enthalt die Papsturkunden der

Kircbenprovinz Salzburg, also banptsachlich aus den bsterreichi-

schen und bayriscben Bestiinden.

Gleichzeitig bat Prof. Brackmann die Vorarbeiten fiir den

II. Band der Germania pontificia riistig gefordert, nachdem die

zur Ausarbeitung notwendigen arcbivalischen Reisen von Dr.

Bonwetsch ausgefubrt worden sind.

2 *
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III. Fur die Gallia pontificia ist Dr. Wiederhold ia

Goslar wie bisher tatig gewesen. Jsachdem er in dem Beiheft der

Nachrichten der Philologisch-Historischen Klasse von 1910 iiber

die Archivbestande der Provinzen Berry. Bourbonnais, Nivernais

nnd Auxerrois berichtet hat, wird er in dem nachsten Beiheft

von 1911 die Archive der Gascogne, des Languedoc nnd von Gnienne

behandeln nnd eine stattliche Zahl bisher unbekannter Papstur-

kunden dieser Provinzen veroffentlichen.

Dieses rlistige Fortschreiten nnserer Arbeiten verdanken wir
neben der Unterstiitzung durch die Beamten der von unseren Mit-

arbeitern besuchten Archive und Bibliotheken in erster Linie dem
Herrn Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, der

unserem Mitarbeiter Dr. Bonwetsch ein Stipendium gewahrte
nnd durch weitere Verlangernng des Frlanbs es Prof. Brack-
mann ermbglichte, sich ganz der Vollendung des I. Bandes und
der Vorbereitung des II. Bandes der Germania pontificia zu widmen.

Die Kommission fiir die Herausgahe der dHeren Dapsturliunden.



Dritter Bericht

iiber das Septuaginta-Unternelimeu.

(Berichtsjahr 1910.)

Im Vorjahre ist kein eigentlicher Jahresbericht iiber das

Septaaginta-Unteniebmen erstattet, da kurz vor SchluB des Be-

ricbtsjabres der fiir das Kartell der deatscben Akademien be-

stimmte austiihrliche Bericht erschienen war, der bereits das ganze

Kalenderjahr 1909 umfaBte. Wir berichten jetzt iiber den weiteren

Fortgang des Unternehmens seit Januar 1910.

In der Zusammensetzung der beiden Kommissionen fiir das

Septuaginta-Unternehmen ist keine Anderung eingetreten.

Fiir das Unternehmen waren tatig: 1) in Gottingen Herr
Prof. Rahlfs und Herr Reimpell wahrend der ganzen Zeit,

Herr Dr. Gro6e-Br auckmann vier Monate (Nov. 1909 bis

Marz 1910) und Herr Dr. Hautsch ein halbes Jahr (Okt. 1910

bis Marz 1911); ferner Herr Dr. Georg Miiller, der die neu

hinzugekommenen Handschriften - Kataloge zusammenstellte
,

und

einige Studenten, besonders Herr stud, theol. Paul Trippe aus

Hannover; 2) in Berlin Herr Prof. Finck, der unserm Dnter-

nehmen das groBte Interesse entgegenbrachte und ihm unschatz-

bare Dienste hatte leisten kbnnen, aber uns leider am 4. Mai 1910

durch einen vorzeitigen Tod entrissen wurde. und seine Schwester

Frau Dr. Gjandschezian, die schon bei seinen Lebzeiten die Arbeit

mit ihm geteilt hatte und sie seit seinem Tode selbstandig weiter

fiihrt; 3) in St.-Petersburg Herr Evseev, Professor an der

St.-Petersburger Geistlichen Akademie; 4) in Thorn seit Dez. 1910

Herr wissenschaftlicher Hiilfslehrer L. D e g e n e r
; 5) in StraBburg

in den letzten Monaten Herr Dr. C. Jaeger, Oberlehrer am

Kaiserlichen Lehrerseminar daselbst.

Die Inventarisation des handschriftlichen Materials wurde

weiter gefiihrt. Fiir die griechischen Handschriften hat Herr Dr.
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Hautsch den Rest der eigentlichen Handschriften-Kataloge ex-

zerpiert und auBerdem eine Reihe von palaographisclien, archao-

logischen und anderen Werken durchgearbeitet, in welchen man

Handschriften-Bescbreibungen erwarten konnte.

Die Aufnahme der armenischen Handscbriften wurde so weit

gefordert, daB man auf ihren baldigen AbscbluB recbnen kann.

Leider haben die von Herrn Prot. Finck untemommenen Nach-

forschungen nacb armenischen Handscbriften im Orient, von denen

viel erbofft wurde, nur geringen Erfolg gehabt. Sebr viele Orte

besaBen iiberbaupt keine Handschrift des armenischen Alten Testa-

ments, und aus Etscbmiadzin. wo sicb die groBte Sammlung solcber

Handscbriften befindet, war besonderer Umstande halber keine

Beschreibung derselben zu bekommen. So wird auch das Ver-

zeicbnis der armenischen Handscbriften in der Hauptsacbe ein

Exzerpt aus den gedruckten Handscbriften-Katalogen sein miissen.

Es verdient jedocb bervorgeboben zu werden, daB unser Septua-

ginta-Unteniehmen den AnstoB dazu gegeben bat, daB der band-

schriftlicb bereits vorhandene Katalog der besonders wicbtigen

Sammlung armeniscber Bibelhandscbriften im Mecbitaristenkloster

S. Lazzaro bei Venedig nunmehr mit pekuniarer Unterstiitzung

durch einen Freund der armenischen Studien zum Druck befdrdert

und so aucb uns zuganglicb geworden ist.

Xeu in Angriff genoramen wurde die Inventarisation der sla-

viscben Handscbriften durch Herrn Prof. Evseev in St.-Peters-

burg. AIs zeitlicbe Grenze wurde fiir sie der ScbluB des 17. Jabr-

bunderts fe.stgesetzt, und es warden nicht nur die eigentlichen

Bibelband.^icbriften aufgenommen
,

.sondern aucb liturgiscbe und

andere Werke, welcbc Teile des Alten Testaments enthalten. Die

Sammlung des slavischen Materials ist scbon so gut wie beendet.

Die Zabl der gebuchten Hand.-^cbriften belauft sicb auf etwa 4000.

Die Arbeit des Herrn Dr. Haut.scb liber ^den Lukiantext

des Oktateueb‘'. von der im vorigen Berichte die Rede gewesen
war. ist in den Xachrichten imserer Gesellscbaft erscbienen und
zugleicb als erste.s Heft der ,.Mitteilungen des Septuaginta-Fnter-

nehmens" ausgegeben *). Weitere Hefte solleu sicb an.scblieBen

und spater zu eiuem Bande zusammengefaBt werden. Das im
Druck befindlicbe zweite Heft entbalt die Ausgabe der von Herrn

li ^\ir luacben !:ci dieser (Telegc-nheit auf das demnachst erscheiiiend*;

3. fleft Von Rahlk' Septiuginta-Studion aufmerksam, vvorin der Lukiantext der
Konieslucl.er untersuclit ^ird. [Naclitrag bei der Drucklegung Dies Heft ist

inzwischen Ende 3Iai I'Jll erscbienen]
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Lie. tlieol. Grlaue in Giefien entdeckten Fragmente einer grieehi-

schen Ubersetzung des samaritanischen Pentatenchs, von der bisher

nock kein zasammenhangendes Stiick bekannt war.

Die angekiindigte Ausgabe der lateiniscken Ubersetzung des

hexaplarischen Hiobtextes von Herrn Prof. Jiilicher ist noch

nickt erschienen. da der Herausgeber durch andere Arbeiten an

ibrer Vollendung verhindert war.

Herr Eeimpell, der mit der Herausgabe der arabischen

Ubersetznng des syrobexaplarischen Pentatenchs von Hareth ben

Senan beauftragt ist, hat die fur sie in erster Linie in Betracht

kommende Oxforder Handschrift Laud. or. 243 nach einer Photo-

graphic ganz abgeschrieben und die romische Handschrift Vat.

arab. 1, gleichfalls nach einer Photographic, grbfitenteils kolla-

tioniert. AuBerdem hat er zum Buche Numeri die Pariser Hand-

schrift Arabe 13 verglichen, welche uns von der Verwaltnng

der Bibliotheqne nationale freundlichst zur Benutzung in Gottingen

iiberlassen war. Diese Handschrift zeigte eine merkwurdige

Textmischung : nur im Buche Numeri bietet sie den Text des

Hclreth, in den iibrigen vier Biichern dagegen enthiilt sie eine

arabische Ubersetzung der Peschita. Daher wurde beschlossen,

probeweise eine groBere Sammlung arabischer Pentateuch - Hand-

schriften auf ihren Texttypus zu untersuchen, um festzustellen,

ob etwa die arabische Ubersetzung des Hareth sich bruchstiick-

weise auch in anderen Handschriften finde. Zn diesem Zweeke

ist Herr Reimpell im Jannar und Februar 1911 etwa 4 Wochen
lang in Paris gewesen, nachdem er bereits in Gottingen aus Drucken

und Handschriften *) reiches Material fiir 21 charakteristische

Probestellen gesammelt hatte, und hat dort 17 arabische Penta-

teuche untersucht. Das Resultat war in der Hauptsache negativ

:

es fand sich nur noch eine Handschrift (Arabe 14) ,
die teil-

weise (am SchluB der Genesis und am Anfang des Exodus) von

Hilreth beeinfluBt war, aber doch nicht den reinen Hareth-Text bot.

Im iibi’igen aber ist die Reise nicht ohne Eftrag gewesen, denn

wir besitzen jetzt fiir jene 21 Probestellen die Kollation von

mehr als 20 Handschriften und Drucken, welche fiinf Texttypen

enthalten: 1) die Ubersetzung des hexaplarischen Septuagintatextes,

ans dem Syrischen geflossen, 2) die Ubersetzung eines anderen

Septuagintatextes, wahrscheinlich aus dem Bohairischen geflossen.

Ij AuBer der bereits erwahnten Pariser Handschrift warden noch folgende

Handschriften herangezogen : Berlin Diez qu. 106, Breslau IV. Fol. 90, Munchen

Arab. 2.i!4.
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3) die tibersetzung der Peschita in mehreren Spielarten, 4) die

tibersetzung des hebraiscben Textes von Saadja, 5) die tibersetzung

des hebraiscben Textes der Samaritaner^). Mit Htilfe dieser Probe-

stellen wird es kiinftig leicht sein, den Charakter anderer Hand-

schriften des arabischen Pentatenchs festzustellen. Auch hat Herr

Re imp ell die untereinander sehr verschiedenen Kapiteleinteilungen

der verglichenen Handschriften notiert und damit eine Grundlage

fiir -vveitere Untersuchnngen auf diesem ebenso interessanten wie

schwierigen Gebiete geschaffen.

Die Kollationierung der griechischen Handschriften ist be-

gonnen. Auf Grund von Zusammenstellungen der bisher bekannten

Varianten, an denen sich besonders Herr Reimpell, Herr Dr.

Grofie-Brauckmann und Herr Trippe beteiligt haben, hat

Herr Prof. Rahlfs handschriftliche Kollationsexemplare fiir das

erste Makkabaerbuch nnd Jesus Sirach angefertigt, in welchen in

der Eegel die am weitesten verbreitete Lesart in den Text auf-

genommen und jedes Textwort in eine besondere Zeile gestellt ist,

sodah eine grofie Zahl von Handschriften leicht und ohne Gefahr
fiir die tJbersichtlichkeit wird eingetragen werden konnen. Herr
Dr. Hautsch hat mit der Kollationierung der Handschriften
selbst begonnen. Im nachsten Jahre, wo wir voraussichtlich

mehrere Hiilfskrafte bei dieser Arbeit werden beschaftigen konnen,
wird sie hofPentlich riistig vorwarts schreiten.

Wie im vorigen Berichte erwahnt, hatte Herr Reimpell
mit der Sammlung der alttestamentlichen Zitate Philos begonnen.
Es hat sich aber seitdem herausgestellt, daB die Art, in welcher
die Zitate gebucht wurden, unzweckmaBig viel Zeit in Anspruch
nahm. Daher ist die Arbeit nach Erledigung des ersten Bandes
der Philo -Ausgabe von Cohn und Wendland abgebrochen, und
es wird jetzt ein neuer Versuch mit einer anderen, vereinfachten
Art der Buchung gemacht, wobei wir mit den Zitaten des Gregor
von Xazianz begonnen haben. Herr Degener hat die Exzer-
pierung dieses Kirchenvaters iibernommen. Uber das Stadium des
Versuchs sind wir bier aber noch nicht hinausgekommen.

Die Durcharbeitung von Theodorets Kommentar zu den
Psalmen durch Herrn Dr. GroCe-Brauckmann wurde dadurch
unterbrochen, daB Herr Brauckmann uns im Marz 1910 ver-
lassen muBte, um seiner Militarpflicht zu geniigen. Nachdem er
aber jetzt (^im April 1911) zniuckgekehrt ist, hat er die Arbeit

1) Von dem gaiiz singuLiren Aral-s Erpenii ist hierbei abgesehen.
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wieder anfgenommen tind wird ihre Resaltate demnaclist fiir die

„Mitteilnngen“ unseres Septuaginta-Unternehmens zusammenstellen.

Wir konnen nickt sckliefien, ohne unsem tief empfundenen

Dank auszusprechen fiir das Interesse, das Se. Exzellenz der Herr

Stattkalter und der Obersckulrat von ElsaB - Lotkringen durch

Beurlaubung unsers Mtarbeiters, des Herm Dr. Jaeger in StraB-

burg, fiir das Etatsjahr 1911 bewiesen haben. Ebenso war es fiir

nns von hochstem Werte. daB die Reprasentation der Cnnitz-

Stiftung an der Kaiser-Wilbelms-Universitat zn StraBburg Herrn

Jaeger ein Stipendium fiir Studienreisen bewiUigt hat.

Die Septuaginta-Konunission.



Bericht iiber den Stand der Herausgabe
von GauB’ Werken.

Neunter Bericht ^).

Von

F. Klein.

Im letzten Jahre haben die Vorarbeiten zum zehnten (letzten)

Bande insofern einen guten Fortgang genommen, als der Plan,

eine ausfiihrliche wissenschaftliche Biographie von G-anB zu geben,

der wegen seiner schweren Durchfhhrbarkeit seinerzeit fallen ge-

lassen worden war. nicht nur wieder aufgenommen wurde, sondem

auch bereits eine fe.ste Form gewonnen hat. Der gesamte bio-

graphische Toil des Bandes soil in vier Teile zerfallen;

Der erste wird das biographische Material von allgemeinerem

Charakter. die Hauptpunkte in GauB' Leben. welche von persbn-

licher oder wissenschaftlicher Bedeutung .sind, bringen
;
im zweiten

Teil sollen sodann monographische Darstellungen der wissenschaft-

lichen Lebensarbeit von GauB auf den einzelnen Gebieten folgen,

und zwar nach der auch sonst bei der Herausgabe und bei der

Anordnung des Archivs gewiihlten Anordnung: Arithmetik, Ana-

lysis, Geometrie. GeodaMe. Phynsik, Astronomic.

Den dritten Teil soil ein Abdruck des wissenschaftlichen

Tagebuchs mit ausfiihrlichem Koinmentar bilden und zuletzt sollen

interessante Stellen aus dem Briefwechsel folgen, soweit sie nicht

schon abgedruckt .sind.

Zur Fbernahine der Monographic iiber Arithmetik hat sich

Herr Professor Bacbmann in Weimar bereit erklart und das

1) Vergl. den achten Bericht in den XarhricUten von der Kgl. Gesellschaft

der 'Wissenscbafte:! zu Gottingen, Geschafthche Mitteilungen aus dem Jahre 1910,

pag, 17—Is
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Manuskript bereits fertig gestellt. Bei der in Verbindung hiermit

nockmals vorgenommenen Durchsicbt des Kachlasses hat sick noch

eine kleine Ausbeute interessanter Einzelheiten ergeben, die bei

der Herausgabe des achten Bandes nicht beriicksichtigt sind und
damals z. T. deswegen niclit ganz gewiirdigt werden konnten, weil

das 'wissenschaftliche Tagebuch noch nicht znr Verfugung stand.

Die wicbtigeren derselben sind nach einer Mitteilung von Prof.

Bachmann folgende;

„Zunachst eine Anzahl asymptotischer Gresetze. In sein Exem-
plar von Schulze’s Sammlung logarithmischer Tafeln Bd. I hat

Glaufi die folgenden kurzen Angaben eingetragen, und am Rande
das Datum 1796 Mai vermerkt,. das sich auf die Kr. 1— 4, vielleicht

auch auf Hr. 5 bezieht.

1. Primzahlen unter «(— oo)
a

7^

2. Zahlen aus 2 Eaktoren

(wahrsch.) aus 3 Eaktoren

Ua . a

1 (Jlay.a

la
et sic in infin.

V esse Const, suspicor ac prope 1,266-

4. Eerner fiir die Anzahl der Zahlen, die keine, hochstens

2, 3, . . . gleiche Eaktoren haben, die asymptotischen Gesetze

I+T + -9- + ^ 8 ^ 27

5. Sodann die Eormel

2 ^ 5 2
1 2 4 6

X

x — l
(x inf.) a .li'

a Const, ac prope 1,874.

6. Humerus factorum usque ad n {fhi + 1) . n.

7. De.^gleichen steht in GauB’ Exemplar von Lamberts
Zusatzen zu den logarithmischen etc. Tabellen die Bemerkung:
Humerus omnium ex solis factoribus 2, 3. 5. 7 compositorum infra

, I {hiY
. ,

T2jWJr7l5 propter.

8. An einer andern Stelle des Hachlasses (Scheda Ac S. 19)

steht der Satz : Accipiendo g: ita ut in Disqu. Ar. art. [38]. summa
seriei
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1 +
qj. q)39 (p n

16

exliiberi potest qnam proxime per log n + Const. Erit autem

31
• Const. = 0,5772156 + log 2 + log 3

D O 0 24
logs,

pr. pr. = 0,5772156

+ 0.569974 = 6

^ log 2 + -^ logs + log 4-

1,1471896

unde Const. = 0,697413. Aus dieser Rechnung ist zu ersehen,

dafi Gau6 die Konstante richtig gleich C- 36
t (2), wo C die

Eulersche Konstante, geschatzt hat.

9. Desgleichen steht (Scheda Ae S. 39) der andere, auf die

Anzahl der Teiler einer Zahl beziigliche Satz: Sit pro nunaero

d'^ ... — JI

(a + 1) + 1) (y + 1) . . . = qpilZ

erit ^(p3I quam proxime 3/ (Lli + 0,15443) + ?

„Hierzu treten noch die im G-auBschen Tagebuche unter den

Daten 20. 6. 1796 und 6. 9. 1796 verzeichneten Ausdriicke:

10. fiir den mittleren Wert der Summe aller Teiler einer Zahl,

11.

flir den mittleren Wert der Eulerschen Eunktion q>(n).

„Kaum ist anzunehmen
,

da6 GauB alle diese verborgen

liegenden Erkenntnisse nur durch Induktion entdeckt haben konne,

obschon sich nirgends eine sichere Spur von theoretischen Betrach-

tungen findet, die ihm dazu verholfen. Betrachtungen, wie er sie

gleichwohl schon zur Zeit der Disqu. arithm. besessen haben muB,

da er sie dort (art. 304, vgl. 301) gelegentlich raitzuteilen in Aus-

sicht stellt. Vermutlich ist er zur Jlehrzahl seiner Satze auf

heuristischem AVege gelangt. AEie deni auch sei, sie sind seitdem

fast samtlich durch andere Forscher hergeleitet und in manchen
Punkten genauer gestellt worden. Unter Benutzung von Mit-

teilnngen des Herrn Landau sei dariiber Xachstehendes hinzugefiigt.

„Den Beweis fitr Xr. 1 gaben zuerst 1896 Hadamard und

de la Vallee Poussin (vgl. E. Landau, Handbuch der Lehre
von der A^erteUung der Primzahlen, §§ 8 und 10). Die unter Nr. 2

gegebenen Siitze sind nur spezielle Falle des 1900 von Landau
(vgl. Handbuch § 56 1 bewiesenen allgemeinen Gesetzes, nach welchem
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die Anzahl der Zahlen welche aus v Faktoren bestehen,

asymptotisch durch

X . {llx)'~'

(v — 1) ! lx

bestimmt ist. Den Satz Kr. 3 bewies zuerst 1874 (Crelles J. 78

S. 52) F. Mertens xmter der bestimmteren Form

.
2 _ 1

p Prirazahl ^ x p

00

llx + C-^ s
nt =: 2 p

worin C die Eulersche Konstante. Fur die von GanB vermutete

Konstante F ergabe sich also nacb Mertens (cbenda S. 54) der

etwas abweicbende Wert 1,26149 . . . Ebendaselbst S. 53 hat

Mertens auch Nr. 5 unter der korrekteren Gestalt

n -^^ = ec+nx,
P^x 1

P

in welcher d mit gegen Null konvergiert, hergeleitet. Nr. 4
00

findet sich ennittelt in Gegenbauer s Abhandlung: asymptotische

Gesetze der Zahlentheorie, in den Denkschr. Ak. Wiss. Wien 49

(1885) Abt. 1, S. 47. Der Satz Nr. 6 ist wohl ein nicht vollig

zutreffender Ausspruch der Formel

2 X

LF
X Alx + {V— \) X + 0 {x),

die aus den unter 1. und 3. gegebenen Gesetzen einfach hervor-

geht und in ihrem Restgliede noch durch de laVallee Poussin
(sur les valeurs moyennes etc., Ann. Soc. scientif. Bruxelles 22 1,

S. 84, 1898) zu — (1 — (7) prazisiert worden ist. Die

GauBische Angabe unter Nr. 7 ist unzutreffend, da der richtige

Wert der gemeinten Anzahl (s. Gram, K. Danske Vid. Selsk. Skr.

Ser. 6 Bd. 7 S. 1) betrachtlich kleiner, asymptotisch gleich

1 {lx)*

24 '12.13.15,17

ist. Die Formel Nr. 8 und der von GauB zor Berechnung der

Konstanten benutzte Ausdruck laBt sich aus dem zuerst von

Dirichlet fur die Summe 2 (p{n) bewiesenen asymptotischen
n = I

Ausdrucke erschlieBen. Fiir die unter Nr. 9—11 aufgefiihrten

GauBischen Aussagen ist zuerst durch Dirichlet (Abh. K. Ak.
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Berlin 1849) ein Beweis gegeben worden, Xr. 9 und 10 mit den

Restgliedern 0{x.lx) resp.
;
GlanB’ Konstante 0,15443 bei

Xr. 9 ist in alien 5 Dezimalen genau der ricbtige Wert 2(7—1;

das von Dirichlet fiir Xr. 11 angegebene Restglied ist spater

durch Merten

s

(Crelles J. 77, S. 291) praziser als 0{x .lx)

bestinamt.

„Eine Xotiz des GanBischen Tagebucbs vom 26. Xov. 1796

liber die Reibe

laBt erkennen, daB GauB auch scbon begonnen hat, liber die ana-

lytische Beschafienheit der ^-Funktion zu arbeiten und von der

erwahnten Reibe vermutet oder erkannt bat, daB sie im Punkte

cj = 0 regular sei. Jedenfalls aber lagen fllr ihn die feinen ana-

lytiscben Hilfsmittel, denen wir die neueren Satze liber die Prim-

zahlverteilung verdanken, wie diese Satze selbst, nocb unerreicbbar

in v'eiter Feme.

aAndere Funde betreffen die Tbeorie der Formen. Hier ist

zuniicbst eine (in scheda Ae S. 4/3 enthaltene) Xotiz bemerkenswert,

in welcber GauB. liber seine in den Disqu. arithm. mitgeteilten

spezielleren Untersuchungen binausgebend, die Bedingungen fiir die

Ilarstellbarkeit der Xull durch eine allgemeine ternare quadratiscbe

Form mittels ganzzahliger Werte der Fnbestimmten genau in der

gleichen Weise formuliert, wie sie zuerst von Stephen Smith
(Proceed. R. S. London vol. 13 S. llOj bekannt gemacht worden
sind. Sodaun eine bei anderer Gelegenheit (in Ed 3) begonnene

Betrachtung der quadratischen Formen mit komplexen Elementen

von der Gestalt

a -f a'

2
• xx' + bxy' + 1' x' y +

c + r'

2 yy

wo die accentuierten Buchstaben die Konjugierten zn den nicht

accentuierten bedeuten, Formen, die nach GauB zuerst von Her-
mite (Crelles J. 53 (1857) S. 182) niiher untersucbt worden sind.

Endlich, daB GauB bereits auch die Formen, die Xorm komplexer
Zahlen der Art

X 4“ 4” n

sind, wie aus dem Handbuche vom Oktober 1805 S. 151 sowie aus

einer. in dem einen seiner Handexemplare der Disqu. arithm. vor-

handenen Bemerkung hervorgeht, in den Kreis seiner Betrachtungen
gezogen hat.
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„Ein im September 1813 von GanB begonnenes Handbucb
entbalt anf S. 4—8 zwei in dentscber Sprache verfaBte Darstellnngen

der in Comm. Gotting. rec. 4 verotFentlichten nnd dort als demon-

stratio qninta nnd sexta bezeicbneten beiden Beweise des qnadra-

tiscben Keziprocitatsgesetzes. Hier wird der letztere als fiinfter

Beweis gezahlt nnd ist nnr ganz nnwesentlich von der lateiniscben

Fassung der demonstratio sexta verscbieden. Die Fassnng des

ersteren nnter der Uberscbrift
:
„Dritter Beweis des Fundamental-

tbeorems bei den qnadratischen Resten in einer nenen Einkleidung“

weicbt dagegen, im Prinzip zwar identisch, in seiner Entwicklnng

nicbt nnerbeblicb von der lateiniscben der demonstratio qninta ab

nnd tragt das Datum Novb. 12, sicberlich wobl desselben Jabres

1813. Bedenkt man, dab jene Beweise (nacb Werke II p. 43, 50)

Ganfi scbon 1809 bekannt gewesen, in ibrer vorliegenden lateiniscben

Fassnng aber erst 1817 der Gesellscbaft der Wissensebaften iiber-

geben sind, so bat man in jenen Aufsatzen oftenbar eine dieser

voranfgebende, vielleicbt die Riederscbrift der Beweise, in der
Gestalt zn seben, in welcber sie sicb Ganb nrspriinglicb dargeboten

baben.

„Besonders interessant ersebeint, dab sicb in Gaub’ Xacblab

aucb eine knappe Skizze von einem voUstandigen Beweise des

allgemeineu biquadratischen Keziprocitatsgesetzes gefnnden bat.

Analog der demonstratio sexta des quadratiscben Gesetzes berubt

er anf der Tbeorie der Kreisteilung nnd tritt so dem bekannten

Eisenstein seben Beweise des biquadratiseben (CrellesJ.Bd. 28)

an die Seite, dessen Symbol zur Bezeiebnung des biquadratiseben

Cbarakters einer komplexen Zabl x in Bezug auf einen komplexen

Primzablmodul m aucb darin auftritt, sodab die Frage nabe liegt,

inwieweit etwa Gaub von diesem Beweise scbon Kenntnis gebabt

babe; wabrscbeinlicb entstammt wenigstens der seinige erst einer

spateren Zeit. Im Anscblub bieran ist endlicb nocb zu erwabnen,

dab Gaub aucb die Satze scbon ausgesproeben bat (in Ec 2), welcbe

dem Seblubtbeoreme seiner commentatio prima iiber die biquadra-

tiseben Reste analog, aber auf die Darstellung der Primzablen £>

von den Formen 3 « -f 1 und 8 -f 1,3 bezw. durcb die quadratiscben

Formen + und x'‘-\-2y'‘ beziiglicb sind. Aucb findet sicb im

Handbuebe vom September 1813 S. 5 die Ableitung des auf grobte

Ganze beziiglicben Satzes, dab, wenn n = 1 (mod. 4) mid zur

positiven ganzen Zabl ii teilerfremd ist, die Summe aller Zablen

[4;i
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erstreckt iiber alle tingeraden gleich der doppelten Summe
aller Zahlen

' ga
, 1] ga

, 1]
4w ^ 2. _

4w

erstreckt iiber alle g ist, nur da6 fiir g = ^ nur der halbe
^ 2

"Wert zu zahlen ist.“ — Soweit die Mitteilung von Prof. Bach-
mann.

Demnachst wird es sick nun daram handeln, iiber GlauB’ Ar-
beiten iiber die elliptischen Transzendenten und die hiermit ver-

wandten Untersuchangen voile Klarheit zu schalFen. Die vom
Unterzeichneten bereits gelegentlich der Herausgabe des wissen-

schaftlichen Tagebuches gemachten Vorarbeiten haben gezeigt, daB

hier eine Aufklarung besonders erwiinscht ist, wenn sie auch noch

gewisse Schwierigkeiten zu bieten scheint. Die Bearbeitung der

iibrigen Gebiete wird verhaltnismaBig leichter sein, da GauB'

Untersuchungen iiber diese nicht so stark in seiner ersten Jugend-
zeit wurzeln, sondern in einer Zeit entstanden sind, in der wir,

namentlich an der Hand des Briefwechsels, besser iiber GauB’ je-

wedige Beschaftigung orientiert sind.

tlber das, was der zehnte Band sonst bieten wird, ist bereits

im siebenten Berichte (Geschaftliche Mitteilungen fiir 1906) das

Nahere mitgeteilt worden.



Lagarde-Stiftung
und Stiftung der Freunde Lagardes.

Von der Lagarde-Stiftung ist eine zweite vermehrte Auflage

der Gedichte Lagardes mit seinem Bildnis veranstaltet.

Von diesem Bilde ist eine groBere Ausgabe hergestellt und
in den Handel gebracht.

Ein anastatischer Nendrnck der Didaskalia Lagardes ist in

Vorbereitung.

Bei der Stiftung der Freunde Lagardes erhielt das Stiftungs-

kapital durch namhafte Schenkung einen erwlinschten Zuwachs.

Ifuchricliteo
;
geschaft^ MUtei’nngen 1911 1. 3



Bericht iiber die ausgesetzten Preisaufgaben.

Eine Bewerbungsschrift, die zur Losung der fiir das Jahr

1911 gestellten Preisaufgabe eingegangen ist, konnte fiir die Er-

teiltuig des Preises nicht in Betracht komraen.

Eiir das Jabr 1913 stellt die Gesellscbaft folgende Aufgabe

:

Die Gesetze der allmablichen Andernng des
Momentes von Magneten sind zu untersuchen.
Die zur Bewerbung iim den ausgesetzten Preis bestimmten

Arbeiten rniissen vor dem 1. Februar 1913 an die K. G. d. W.
eingeliefert werden, mit einem Motto versehen nnd von einem ver-

siegelten Zettel begleitet sein, der auBen den Sprucb tragt, der

die Arbeit kennzeichnet nnd innen den Namen nnd Wobnort des

Verfassers. Der Preis betragt 1000 Mark.
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1. Der Bericht wird diesmal schon nach einem halben Jahre

erstattet, da die Kommission, wie im vorigen Berichte in Anssicht

gestellt, hauptsachlich wegen der Schwierigkeiten der Finanzlage

ihre Sitzrmg schon im Friihjahre, am 22. April, abgehalten hat.

Die nachsten Sitznngen sollen wieder im Fruhjahre stattfinden,

nnd die Berichte werden darnm kiinftighin die Zeit vom 1. April

bis 1. April umfassen.

2. Das Halbjahr hat eine grofie Veranderung fiir das Bureau

gebracht: das bayerische Finanzministerium verlangte das ihm ge-

hbrende Haus HerzogspitalstraBe 18, in dem der Thesaurus jetzt

fast drei Jahre lang untergebracht war, fiir eigene Zwecke zuriick.

Da weder die bayerische Akademie noch das Kultusministerium

passende Raume zur Verfiigung hatte, war die Sorge groB.

Schliefilich wurde ein geeignetes Privathaus, Thierschstrafie 11 IV,

ausfindig gemacht, und der Herr Minister erklarte sich in dankens-

werter Weise bereit, diese Raume zunachst fiir fiiuf Jahre dem
Thesaurus zu sichern. Diese neue Unterkunft ist mit ihren hellen

und luftigen Zimmern fiir die jetzige Aufgabe des Bureaus durch-

aus zweckentsprechend
;
aber die Kommission hat sich doch der

Ansicht nicht verschlieBen kbnnen, daB nicht nur die Kontinuitat

der Arbeit sondern auch der unberechenbare Wert des in Zukunft

nach stetiger Ordnung zu verwaltenden Materials die Aufnahme

des Thesaurus etwa nach Ablauf der gegenwartigen fiinfjahrigen

Mietperiode in die Raume der Akademie wunschenswert machen.

Nur unter der Voraussetzung einer solchen Einrichtung glaubt

die Kommission an dem dauernden Verbleib des Thesaurus in

Miinchen festhalten zu dlirfen.

3. Im Jahre 1910 sind zum ersten Male von alien beteRigten

Regierungen die Jahresbeitrage in dem erhohten Betrage von

6000 Mk. gezahlt worden. AuBerdem baben die Berliner nnd Wiener
3*
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Akademie besondere Zuwendungen von je 1000 Mk. gemacht. Weiter

isfc der Betrag der Giesecke-Stiftnng von 5000 Mk. eingegangen,

ferner sind Znschiisse von den Regierungen in Hamburg, Wiirttem-

berg, Baden in Hoke von 1000, 700 und 600 Mk. iiberwiesen

worden. Vom Jabre 1911 ab hat die Wissenschaftliche Gesellschaft

in StraBburg zunachst auf 5 Jahre einen jahrlichen ZuschuB von

600 Mk. zugesagt. Anfierdem hat die preuBische Regierung von
neuem zwei Stipendien zu je 1200 Mk. an Thesaurus-Assistenten

bewilligt und wiederum einen Oberlehrer fur ein Jahr an den

Thesaurus beurlanbt; Bayern hat die Beurlaubung des Sekretars

Prof. Hey verlangert, Osterreich von neuem einen beurlaubten

Gymnasiallehrer gesandt
,
und nunmehr hat auch Sachsen von

Ostem 1911 ab einen Oberlehrer zur Teilnahme an den Thesaurus-

arbeiten zur Verfiigung gestellt. Fiir all diese Beitrage und Be-

willigungen spricht die Kommission ihren aufrichtigen Dank aus.

4. Nach dem der Kommission vorgelegten Berichte des General-

redaktors iiber das letzte Halbjahr warden fertig gedruckt 27

Bogen, Bd. Ill bis commercium, Band V bis dejwstulator

,

die Eigen-

namen bis China] zuriickgeordnet wurde das Zettelmaterial aus

Band III bis commeafus, aus Band V bis contra. Zur Arbeit fertig

geordnet wurde weiteres Material aus F.

5. Der Bestand der Mitarbeiter hat zum 1. Januar durch die

plotzliche Einberufung zweier Assistenten in den bayerischen

Schuldienst wieder einmal eine empfindliche Storung erlitten; erst

von Ostern 1911 ab wird die Zahl der Mitarbeiter auBer Redak-
toren und Sekretar wieder auf 15 gebracht sein.



X. Bericht iiber das Samoa-Ob servatorium
fill’ das Jabr 1910/11.

Von

H. Wagner.

Das Unternehmen des Samoa-Observatoriums siebt nunmebr
bereits auf eine zebnjahrige Gescbichte zuriick. Im Februar 1901

wurden die ersten vorbereitenden Schritte getan, um es ins Leben
zu rufen. Die anfanglichen Phasen der Entwickelung wurden

nicht ohne Schwierigkeiten iiberwunden. Heute kann mit Genug-

tuung von einem Erfolg aller Bemiihangen gesprochen warden.

Wir steken im Zeichen der Erndte.

Wir verdanken das in erster Linie dem Gliick in der Wabl
der Leiter des Observatoriums und der TJmsicbt sowie dem ans-

danernden EleiB, mit dem diese ihre an Ort und Stelle gewonnenen

Beobachtungen nach ihrer Riickkebr rasch zu greifbaren Ergeb-

nissen zu verarbeiten und gestalten wuBten.

Bereits liegen seeks groBere Abkandlungen iiber letztere vor.

Die meteorologiscken Beobachtungen, die iibrigens

nur in zweiter Linie zu den Aufgaben unsers Observatoriums ge-

koren, sind durch die im Sommer 1910 ausgegebene umfangreiche

und mit Karten ausgestattete Abkandlung, betitelt „Das Klima
von Samoa“ und bearbeitet von Dr. Tetens und Dr. Linke zn

einem vorlaufigen AbschluB gebracht. Es ist uns von fackmanniseker

Seite nahe gelegt, die gesamten Stundenmittel in extenso fiir die

Beobacktungsjakre und ebenso auch in Zukunft zu veroffentlicken,

wie dies in der Heimat bei Stationen I. Ordnung zu gesekeken

pfiegt. Allein dazu reicken die vorhandenen Mittel nickt und aufier-

dem feklen diese, um das Observatorium zu einer wirklichen

meteorologiscken Station erster Ordnxmg mit dem erforderlichen

Netz von Nebenstationen zu erkeben, okne daB zugleick die wick-

tigern iibrigen geopkysikalischen Aufgaben desselben darunter leiden.
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11 .

Die Pflege der Lehre vom Erdmagnetismns durcli genaue

Degistrierungen auf einer Station in der Nahe des Aquators —
Apia liegt auf 14° S.Br.— war, wie mit Hinweis auf das Grundungs-

programm besonders hervorgehoben werden muB, mit die vornehmste

der Aufgaben. In dieser Hinsicbt liegt nunmehr die erste umfang-

reicbe Bearbeitung der Beobachtungen ans den Jaliren 1905—1908

vor, welche als V. Heft der Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-

Obsei’vatoriums im Marz d. J. herausgegeben werden konnte. In

dieser hat Dr. Linke die Beobachtungs- nnd Berechnungsmethoden

dargelegt, Dr. Angenheister die absoluten Messungen und Basis-

werte 1908 und die AnschluBmessungen fiir die Horizontalinten-

sitat bearbeitet. Die Tabellen umfassen allein 130 Seiten. Diese

Publikation hat bereits die voile Anerkennung kompetenter Each-

manner gefunden, nicht nur was die wissenschaftliche Behandlung

des Stoifes, sondern auch was den Umfang der Leistungen betrifft,

besonders im Hinblick auf die Kiirze der Zeit, welche seit den Re-

gistrierungen verstrichen ist, und auf die geringe Zahl der rech-

nerischeu Hiilfski'afte, die zur Verfiigung standen. Eiir die groBe

von der Carnegie Institution ins Werk gesetzte magnetische Ver-

messung des GroBen Ozeans hat unsere Station die wichtigsten

Basiswerte geliefert, wie sie denn iiberhaupt im IJmkreis jener

weiten Gebiete von Jahr zu Jahr an Bedeutung und Ansehen

gewinnt.

Kurz nach der V. konnte auch die VI. Abhandlung ausge-

geben werden, namlich die Bearbeitung der luftelektrischen
Beobachtungen am Samoa-Observatorium in den Jahren 1906,

1907, 1908, die gleichfalls Dr. Angenheister noch zum AbschluB

brachte. Die Beobachtungen ira Jalire 1906 stammen noch aus

der Amtsperiode Dr. L i n k e s.

Hier darf zugleich daran erinnert werden, daB Dr. Angen-
heister im Frdhjahr 1910 mit Herrn Ansel eine erfolgreiche

zweimonatliche Expedition nach Island ausgefiihrt hat, um dort

magnetische Beobachtungen wahrend des Passierens des Halley-

schen Kometen zu machen.

Die Erdbebenregistrierungen in Apia sind regelmaBig

wie bisher vom Leitcr des Geophysikalischen Instituts hierselbst

verbft'entlicht worden und gehen demnachst umtassenderer Bear-

beitung entgegen, haben aber wiederholt bei hiesigen seismologischen

Arbeiten. wie bei auswartigen die wichtig.sten Dienste geleistet.

Audi die Aufstiege von Pilot-Ballons- und die

Drachenbeobacht ungen zur Erforschung der hoheren Luft-

schichten .sind von Dr. Wegener wahrend das Jahres fortgesetzt.
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Als das Ergebnis zabireicber eigener Beobacbtnngen und miib-

samer Konstruktionen bat Dr. Wegener eine zweite K a r t e

der Insel Savaii in 1: 100 000 und vor allem der Insel
TJpolu in 1:50000 nebst Nebeninseln bergestellt, welcbe von

Seiten des Reicbsmarineamts und Reicbskolonialamts als wertvoUe

Beitrage zur kartograpbischen Niederlegung der Inseln anerkannt

und dortbin von uns auf Wunscb zu weiterer Verwendung frei-

gegeben sind.

Dazu treten seit Jabren die vom Samoa-Observatorium beauf-

sicbtigten Pegelbeobacbtungen
,

die unter Vorbebalt der

Riickgabe fiir wissenscbaftliche Bearbeitung dem Marine-Observa-

torium zu Wilbelmsbaven ubersandt wurden.

Kleinere Arbeiten iibergeben wir. Bereits aber ist die Zabl

der im unmittelbaren AnscbluS an die Ergebnisse des Samoa-Ob-

servatoriums publizierten Arbeiten so gro6, dab es sicb verlobnt,

diesem 10. Bericbt ein Verzeicbnis derselben anzufiigen.

Was die Personalveranderungen betrifft, so sei daran

erinnert, dafi die Amtsperiode des IV. Observators, Dr. Kurt
Wegener mit dem 1. Januar d. J. ablief. Er verlieB Apia am
10. Februar d. J. und wablte den Rilckweg wieder wie sein Vor-

ganger iiber Australian und Ostasien. Am 10. Mai ist er iiber

Sibirien fabrend beimgekebrt und bat bereits begonnen, sicb der

Bearbeitung seiner eigenen Beobacbtnngen zu widmen.

Zu unserer lebbaften Freude bat sicb Dr. Angenbeister,
der schon 1907 und 1908 unser Observator war und der sicb in-

zwiscben bier in Gottingen als Privatdozent fur das Facb der

Geopbysik babilitiert batte, bereit erklart die Leitung des Samoa-

Observatoriums nocbmals fiir einen Zeitraum von 2^2 Jabren zu

iibernebmen. Seine bewabrte Kraft wird das XJnternehmen auf

seiner wissenscbaftlichen Hohe erbalten. Neue Probleme ist er

gewiUt, wenn irgend die Mittel es gestatten, in Angriff zu nebmen.

Er verlieB Europa am 20. April von Genua aus und gedacbte auf

der Ausreise sicb in Batavia aufzubalten und mit dem dortigen

niederlandiscben Meteorolog.-Erdmagnetiscben Obseryatorium Ver-

bindung anzukniipfen und gemeinsame Beobacbtnngen zu verabreden.

In der Zwiscbenzeit bis zu Dr. Angenbeisters Ankunft baben

wir die Leitung dem Assistenten Dr. Hammer anvertraut.

Der Mecbaniker Liebrecbt, iiber dessen Anstellung im

vorigen Jabre bericbtet ward, verlieB Europa am 18. Juni 1910

und traf Ende August in Apia ein. Fiir ihn ist eins der kleinen

Wobnbauser in Stand gesetzt.
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Im hiesigen Samoa-Bureau, das wie fruher im Geophysikalischen

Institut Gastreclit genieBt, war wiederum Dr. Rohloff nebst

einer Eechnerin tatig.

Grofiere Anschaffungen waren im Bericbtsjahr nicbt erforder-

lich. Den Hanptposten bildeten in dieser Hinsicbt grofie Pilot-

ballons. Der Wecbsel der Beamten mit den boben Reiseentscba-

dignngen, die er erfordert, bietet fiir die Finanziernng des Unter-

nebmens immer besondere Schwierigkeit. Bald werden aber er-

neute Anforderungen an den Baufonds berantreten. Die Holz-

bauten in Apia sind zu wenig dauerbaft imd beginnen bereits

stark zn zerfallen.

Vor allem aber werden groBere Mittel erforderlich sein, wenn
der wissenscbaftlicbe Charakter des Gesamtnnternebmens, der in

der Aufnabme neuer Probleme gipfelt, erhalten bleiben soil. Vor-

schlage zur Durchfiihrung solcher bilden znr Zeit Gegenstand vor-

bereitender Erwagungen.

-A-nhang’.

Verzeicbnis der bisherigen Pnblikationen iiber Stand, Betrieb
und Arbeiten des Samoa-Observatoriums.

A. Jabresbericbte iiber das Samoa-Observatorium, erstattet
von dem Vorsitzenden des Koratoriums, H. Wagner.

I. Bericht s. Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenscb.
zu Gotttingen Geschaftliche Mitteilungen I. 1902, S. 4

II. Bericht tiir 1902 ebenda 1903, S. 16—17
III. Bericht fiir 1903 ebenda 1904, S. 20—21
IV. Bericht fiir 1904 ebenda 1905, S. 11—14
V. Bericht fiir 1905 ebenda 1906, S. 20—23
VI. Bericht fur 1906 ebenda 1907, S. 19—22
VII. Bericht fiir 1907 ebenda 1908, S. 15—18

VIII. Bericht fiir 1908 ebenda 1909, S. 12—14
IX. Bericht fiir 1909 ebenda 1910, S. 14—16

X. Bericht fiir 1910 ebenda 1911.
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B. Ergebnisse der Arbeiten des Samoa- Observatoriums der

Kgl. Gesellschaft der Wissenscbaften zn Gottingen.

I. Allgemeines.

I. Das Samoa-Observatorium von Hermann Wagner
mit 9 Tafein s. Abhandlungen der K. Ges. d. Wiss. zn Gottingen,

Math.-pbys. IQasse. N. Eolge. Bd. VII. Nr. 1. Berlin 1908.

1. H. Wagner; Vorgeschicbte und bisherige Entwickelung des Samoa-Ob-

servatoriums. — 2. 0. Tetens; Bericht uber die Errichtung des Obser-

vatoriums in Apia und die Arbeiten der Jahre 1902— 1904. — 3. Fr. L ink e

Bericht iiber die Arbeiten des Samoa-Observatoriums in den Jahren 1905

bis 1906.

II. M e t e 0 r 0 1 0 g i e.

1. 0. Tetens nnd F. Linke, Die meteorologiscben Registrie-

rungen des Samoa-Observatoriums der Jahre 1902—1906.

140 S. Mit 3 Tafein nnd 26 Fig. s. Abhandlungen der K.

Ges. d. Wiss. Math.-phys. Kl. N. F. Bd. VII. Nr. 2. Berlin 1908.

2. 0. Tetens und F. Linke, Das Klima von Samoa. 114 S.

Mit 7 Fig. und 3 Karten s. Abhandlungen etc. N. F. Bd. VII.

Nr, 4. Berlin 1910.

3. Regen - Berichte in der Samoanischen Zeitung 1903—1910,

erstattet von dem jeweiligen Observator.

4. F. Linke, Samoanische Bezeichnungen fiir Wind und Wetter,

Globus. Bd. XCIV. 1908. S. 229.

5. K. Wegener, Die Frage eines Stationsnetzes in der Siidsee.

Meteorol. Zeitschrift 1909, S. 548—554.

6. F. Linke, £in meteorologisches Stationsnetz in der Siidsee.

Meteorol. Zeitschrift 1910, S. 256—261. Mit 1 Karte.

7. F. Linke, Meteorologische Drachenaufstiege in Samoa,

Gottinger Nachrichten, Math.-Phys. Kl. 1906, S. 493—603.

8. K. Wegener, Die aerologischen Ergebnisse i. J. 1909 am
Samoa-Observatorium. Gott. Nachrichten, Math.-phys. Kl.

1910, S. 101—129.

9. G. Angenheister, Wolkenbeobachtungen in Samoa. Gott,

Nachrichten, Math.-phys. Kl. 1909. S. 363—370. Referat

dariiber von demselben in Meteorol. Zeitschrift 1910, S. 423.

10. G. Angenheister und C. Rohloff, Meteorologische Be-

obachtungen in der Siidsee, gesammelt vom Samoa-Observato-

rium. Gottinger Nachrichten, Math.-phys. Kl. 1911.

11. K. Wegener, „Der Regen in Samoa" s. Das Wetter 1910. Heft 7.

12. K. Wegener, Bemerkungen zu der Abhandlung „Zur Ent-

stehung der Graupeln" von E. Barkow, Meteorol. Zeitschrift

1909. S. 272-73.
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III. Laftelektrizitat.

1. Gr. Angenheister, Die luftelektrischen Beobacktungen am
Samoa-Observatorium 1906, 1907 und 1908. 43 S. mit 3 Tafeln

und 8 Fig. s. Ergebnisse der Arbeiten des Samoa-Observato-

rium Nr. VI in Abhandlungen etc. X. F. Bd. IX. Xr. 2. Berlin

1911.

2. F. Linke. Messungen des lonengenhaltes und der Eadioakti-

vitat der Luft anf dem GroBen Ozean. Gottingen Xachrichten,

1906. S. 492.

3. K. Wegener, Leitungsstrom und Schwankungen des elek-

trischen Feldes in der Nahe der Erdoberflache. Bemerkungen

zu dem Aufsatz von D. Smirnow. s. Pbj’-sikal. Zeitscbrift 10.

Jabrg. 1909.

IV. Erdmagnetismus.

1. F. Linke und G. Angenheister, Die erdmagnetischen

Eegistrierungen der Jahre 1905—1908. 52 S. mit Tabellen

S. I—CXXXIX. Mit 9 Tafeln und 8 Fig. s. Ergebnisse der

Arbeiten am Samoa-Observatorium Xr. V. Abhandlungen etc.

X. F. Bd. IX. Xr. 1. Berlin 1911.

1. F. Linke: Beobacbtungs- und Berechnungsmethoden. — 2. G. Angen-
heister: Absolute Messungen und Basiswcrte 1908. — 3. G. Angen-
heister: AnscbluBmcssungen fur die Horizontalintensitat.

2. F. Linke, Vergleich der Messung der Horizontalintensitat

des Erdmagnetismus in Potsdam und Cheltenham im Jahre

1904. Gbtt. Xachrichten, Math.-Phys. Kl. 1907. S. 282—288

mit 1 Fig.

3. F. Linke und G. Angenheister, Die Werte der erdmag-

netischen Elemente in Apia 1905—1908. Xach den Registrie-

rungen des Samoa-Observatoriums
;

s. Terrestrial Magnetism and
Atmospheric Electricity, Washington. Sept. 1910, S. 169—172.

V. S e i s m i k.

1. F. Linke, Die Brandungsbewegungen des Erdbodens und ein

Versucb ihrer Anwendung in der praktischen Meteorologie.

Mit 3 Taf. (.58 S.). Ergebnisse des Samoa-Observatorium Xr. III.

Abhandlungen etc. N. F. Bd. VII. Xr. 3. Berlin 1909.

2. F. Linke. Xumerische Ilbersicht der am Samoa-Observatorium

i. J. 1906 registrierten Fern- und Xahbeben. Gbtt. Xachrichten,

Math.-ph^'s. Id. 1906. S. 435—438.

3. F. Linke. Xumerische Ubersicht der am Samoa-Observatorium
i. J. 1906 registrierten Fern- und Xahbeben. Gbtt. Xachrichten,

Math.-phys. Kl. 1907. S. 267—269.
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VI. Greographisches.

1. Gr. Angenheister, BeobacMungen am Vulkan der Insel

Savaii (Samoa). Zeitscbr. Globus Bd. XCV. 1909, S. 138—140.

Mit 5 Abbildungen.

2. K. Wegener, Karte von Savaii 1:150000 mit Planen der

Hafen und Landungsplatze MataiUu, Foa, Satawa, Taga, Tufa,

Buleia, Papa und Tafiia. Petermanns Geograpb. Mitteilungen,

1910, I. S. 203 und Taf. 37.

3. Bericbte liber die vulkanische Tatigkeit auf Savaii in der Sa-

moaniscben Zeitung von samtlicben Observatoren.
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Julius Elster, Dr., Prof., Oberlehrer am Gymnasium zu Wolfen-

biittel, seit 1902.

Emil Fischer, Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat, zu Berlin, seit 1907.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1901).

Wilhelm Foerster, Dr., Prof., Geh. Reg. Rat, zu Berlin-West-

end, seit 1886. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1875).

Sir Archibald Geikie, Dr., vormals Prasident der Royal Society,

zu Shepherdsdown Haslemere (Engl.), seit 1906. (Zuvor korresp.

Mitgl. seit 1889).

CamiUo Golgi, Prof, zu Pavia, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitgl.

seit 1892).

Giovanni Battista Gras si. Prof., Senator, Vizesekretar der math.-

naturw. Klasse der R. Accademia dei Lincei, zu Rom, seit

1910 (zuvor korresp. Mitgl. seit 1901).

Robert Helmert, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Direktor des geodat.

Institutes zu Potsdam, seit 1898. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1896).

Ewald Hering, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Leipzig, seit 1904.

Joseph Dalton Hooker, Direktor der Koniglichen Garten zu

Sunnigdale, seit 1865.

Theodor Liebisch, Dr. ph.. Prof., Geh. Bergrat, zu Berlin, seit

1908. (Zuvor Ordentliches Mitglied seit 1887).

Hendrik Anton Lorentz, Prof., zu Leiden, seit 1906.

Luigi Luciani, Senatore del Regno, Prof., zu Rom, seit 1906.

Walter Nernst, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1905.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1898).

Carl Neumann, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1868.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1864).

Johannes Orth, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu BerHn, seit 1902.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1893).

Wilhelm Pfeffer, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1902.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1885).

Henri Poincare, Prof., zu Paris, seit 1902. (Zuvor korresp. Mitgl.

seit 1884).

William Lord Rayleigh zu Witham (Essex), Prasident der Royal

Society, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1886).

Johannes Reinke, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zn Kiel, seit 1885.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1882).
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Gustav Retzius, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1904. (Zuvor

korresp. Mitgl. seit 1886).

Hermann Amandus Schwarz, Dr., Prof., Geh. Reg.-Eat, zu Berlin,

seit 1892. (Zuvor ordentl. Mitglied seit 1875, korresp. Mitgl.

seit 1869).

Karl Schwarzschild, Dr., ph., Prof., Direktor des astrophysi-

kalischen Instituts in Potsdam (zuvor ordentl. Mitgl. seit 1907).

Charles Scott Sherrington, Prof., zu Liverpool, seit 1906.

Hermann Graf zu Solms-Laubach, Dr., Prof., zu StraBburg,

seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1879).

Eduard SueB, Dr., Prof., President der K. Akademie der Wissen-

schaften, zu Wien, seit 1892. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1884).

Gustav Tschermak, Dr. Prof., k. k. Hofrat in Wien, seit 1902.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1884).

Max Verworn, Dr. med. et ph., Prof., Geh. Med.-Eat, zu Bonn,

seit 1910. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1903).

Wilhelm Waldeyer, Dr. med. und Dr. ph.. Prof., Geh. Med.-Rat,

Bestandiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, seit 1901. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1877).

Heinrich Weber, Dr., Prof., zu StraBburg, seit 1895. (Zuvor

ordentl. Mitgl. seit 1892, korresp. Mitgl. seit 1875).

Korrespondierende Mitglieder.

Philologisch-his torische K1as s e

.

Priedrich von Bezold, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit

1901.

Adalbert Bezzenberger, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Konigs-

berg i. Pr., seit 1884.

Wilhelm von Bippen, Dr., Syndikus der Stadt Bremen, zu

Bremen, seit 1894.

P. J. Blok, Dr., Prof., zu Leiden, seit 1906.

Max Bonnet, Dr., Prof., zu Montpellier, seit 1904.

Harry Bresslau, Dr., Prof., zu StraBburg i. E., seit 1906.

TJlysse Chevalier, Canonicus in Romans (Drome), seit 1911.

Graf Carlo Cippolla, zu Turin, seit 1898.

Maxime Collignon, Dr., Prof, an der faculte des lettres, zu

Paris, seit 1894.

Carlo Conti Rossini, zu Paris, seit 1908.

Franz Cumont, Dr., Prof., zu Gent, seit 1910.

Julius Eggeling, Dr., Prof., zu Edinburgh, seit 1901.

Adolf Erman, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1888.
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Arthur J. Evans, Dr., Prof., zu Oxford, seit 1901,

John Faithful! Fleet, Dr., zu London, seit 1886.

Wendelin Forster, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1901.

Wilhelm Frohner, Dr., zu Paris, seit 1881.

Percy Gardner, Prof., zu Oxford, seit 1886.

Ignaz Goldziher, Dr., Prof., zu Budapest, seit 1910.

George A. Grierson, zu Rathfarnham, seit 1906.

Gustav Grober, Dr., Prof., zu Strafiburg i. E., seit 1904,

Albert Griinwedel, Dr. ph.. Prof., zu Berlin, seit 1905.

Ignazio Guidi, Prof., Sekretar der phil.-historischen Klasse der

Accademia dei Lincei, zu Rom, seit 1887.

G. N. Hatzidakis, Dr., Prof., zu Athen, seit 1901.

Albert Hauck, Dr. th. jur. ph., Prof., Geh. Kirchenrat, zu Leipzig,

seit 1894.

Job. Ludwig Heiberg, Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1899.

Wolfgang Helbig, Dr., Prof., zu Rom, seit 1882.

Alfred Hillebrandt, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Breslau, seit

1907.

Riccardo de Hinojosa, Dr., Prof., zu Madrid, seit 1891.

Georg Hoffmann, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Kiel, seit 1881.

Oswald Holder-Egger, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin,

seit 1896.

Theophile Homo lie. Prof., zu Paris, seit 1901.

Eugen Hultzsch, Dr., Prof, zu Halle a. S., seit 1895.

Hermann Jacobi, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1894,

Julius Jolly, Dr. ph. u. Dr. med.. Prof., zu Wiirzbnrg, seit 1904.

Finnur Jo ns son. Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1901.

Adolf Jiilicher, Dr. theol. et phil.. Prof., Geh. Consist.-Rat, zu

Marburg, seit 1894.

Bruno Keil, Dr., Prof., zu StraBburg i. E., seit 1904.

Adolf Kocher, Dr., Prof., zu Hannover, seit 1886.

Axel Kock, Dr., Prof., zu Lund, seit 1901.

Carl von Kraus, Dr., Prof., zu Prag, seit 1901.

Charles Rockwell Lanman, Prof., Harvard College, zu Cam-

bridge (Mass.), seit 1905.

Albert von Le Coq, Dr., zu Berlin, seit 1910.

Felix Liebermann, Prof., zu Berlin, seit 1908.

Georg Loeschcke, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1901.

Heinrich Liiders, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1907.

Sir Clemens Robert Markham, zu London, seit 1890.

Paul Jonas Meier, Dr., Prof., Direktor des Herzogl. Museums zu

Braunschweig, seit 1904.

N aehricbten ;
geschaftL MiUeilnnges 1911. 1. 4
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Antoine Meillet, Prof, am College de France, zu Paris, seit 1908.

Giovanni Mercati, Monsg., zn Rom, seit 1902.

Eduard Meyer, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1895.

Hermann Mo Her, Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1894.

Ernesto Monaci, Prof., zu Rom, seit 1901.

Gabriel Monod, Mitglied der Academic des Inscr. et Belles-

Lettres, zu Versailles, seit 1901.

Karl Muller, Dr. tb. jur. phil.. Prof., zu Tubingen, seit 1899.

Friedrich Wilhelm Karl Muller, Dr. ph., zu Berlin, seit 1905.

Arthur Napier, Dr., Prof., zu Oxford, seit 1904.

Heinrich Nissen, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1884.

Eduard Nor den. Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1910.

Henri Omont, Direktor der Handschriften - Abteilung an der

Bibtiotheque Nationale, zu Paris, seit 1906.

Paolo Orsi, Dr., Prof., Direktor des Museums zu Sjrracus, seit

1904.

Joseph Parts ch. Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Leipzig, seit 1901.

Engen Petersen, Dr., Prof., zu Halensee-Berlin, seit 1887.

Holger Pedersen, Prof., zu Kopenhagen, seit 1908.

Henry Pirenne, Prof., zu Gent, seit 1906.

Pio Rajna, Prof, in Florenz, seit 1910.

Richard Reitzenstein, Dr., Prof., zu Freiburg i. B., seit 1904.

Moritz Ritter, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1892.

Carl Robert, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Halle, seit 1901.

Goswin Freiherr von der Ropp, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu
Marburg, seit 1892.

Dietrich Schafer, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Berlin, seit 1894.

Luigi Schiaparelli, Dr., Prof., zu Florenz, seit 1907.

Carl Schuchhardt, Dr., Prof., Direktor am Museum fiir Volker-
kunde, zu Berlin, seit 1904.

Otto Seeck, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Munster i. W., seit 1895.

Elias von Stein merer. Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Erlangen,
seit 1894.

Rudolf Thurneysen, Dr., Prof., zu Freiburg i. B., seit 1904.

Girolamo Vitelli, Dr., Prof., zu Florenz, seit 1904.

Wilhelm Windelband, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Heidelberg, seit

1901.

Georg Wissowa, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Halle a. S., seit

19u7.

Carl Zeumer, Dr.. Prof., zu Berlin, seit 1906.

Thaddaeus Zielinski, Prof, in St. Petersburg, seit 1910.
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Mathematisch-physikaiische Klasse.

Svante Arrhenius, Dr., Prof., zn Stockholm, seit 1901.

Dietrich Barfurth, Dr., Prof., zu Rostock, seit 1904.

Charles Barrois, Dr., Prof., zu Lille, seit 1901.

Max Bauer, Dr., Prof., Geh. Reg.-Eat, zu Marburg, seit 1892.

Louis Agricola Bauer, Direktor des Department Terrestrial

Magnetism, zu Washington, seit 1906.

Friedrich Becke, Dr., Prof., zu Wien, seit 1904.

Robert Bonnet, Dr., Prof., Geh. Med.'Rat, zu Bonn, seit 1904.

Eduard Borne t. Prof., zu Paris, seit 1885.

Joseph Boussinesq, Mitglied der Academie des Sciences, zu

Paris, seit 1886.

Alexander von Brill, Dr., Prof., zu Tubingen, seit 1888.

Woldemar Christoffer Brogger, Dr., Direktor der geologischen

Reichsanstalt in Christiania, seit 1902.

Heinrich Bruns, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1892.

Otto Biitschli, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Heidelberg, seit 1889.

Georg Cantor, Dr., Prof., zu Halle, seit 1878.

Carl Chun, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1901.

Giacomo Ciamician, Dr., Prof., zu Bologna, seit 1901.

John Mason Clarke, Staatsgeolog zu Albany (Newyork), seit 1906,

Sir George Darwin, zu Cambridge (England), seit 1901.

IJlisse Dini, Prof., zu Pisa, seit 1880.

Ludwig Edinger, Dr., Prof., in Frankfurt a. M,, seit 1908.

Lazarus Fletcher, Direktor der Mineralogischen Abteilung des

British Museum, zu London, seit 1901.

Erik Ivar Fredholm, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1907.

Robert Fricke, Dr., Prof., zu Braunschweig, seit 1904.

Georg Frobenius, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1886.

Karl von Goebel, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Miinchen, seit 1902.

Paul Gordan, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Erlangen, seit 1890.

Albert Haller, Dr., Prof., zu Paris, seit 1907.

Viktor Hen sen. Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Kiel, seit 1892.

Ludimar Herrmann, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Konigsberg

i. Pr., seit 1886.

Richard von Her twig, Dr, med. und ph., Geh. Hofrat, zu Miinchen,

seit 1910.

William Francis Hillebrand, Bureau of standard, Washington

D. C., seit 1907.

Wilhelm Hittorf, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Munster, seit 1879.

Wilhelm Theodor Bernhard Holtz, Dr., Prof., zu Greifswald, seit

1869.

4 *
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Adolf Hurwitz, Dr., Prof., zn Ziirich, seit 1892.

Alexander von Karp in ski, Prasident des Comite geologique, zu

St. Petersburg, seit 1892.

Ludwig Kiepert, Dr., Prof., Geb. Reg.-Rat, zu Hannover, seit

1882.

Leo Konigsberger, Dr., Prof., Geb. Rat, zu Heidelberg, seit

1874.

E. Ray Lankester, Prof., Direktor des Natural History Museum

zu London, seit 1901.

Peter Lebedeff, Dr., Prof., zn Moskau, seit 1910.

Auguste Michel Levy, Mitglied der Academie des Sciences, zu

Paris, seit 1901.

Ferdinand Lindemann, Dr., Prof., Geb. Hofrat, zu Miincben, seit

1882.

Sir Joseph Norman Lockyer, Prof., zn London, seit 1876.

Hubert Ludwig, Dr., Prof., Geb. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1901.

Ernst Mach, Dr., Prof., k. k. Hofrat, zu Wien, seit 1887.

Franz Carl Joseph Mertens, Dr., Prof., k. k. Hofrat, zu Wien,

seit 1877.

Gbsta Mittag-Leffler, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1878.

Max N other. Dr., Prof., zu Erlangen, seit 1892.

Heike Kamerlingh Onnes, Dr., Prof., zu Leiden, seit 1910.

Wilhelm Ostwald, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1901.

William Henry Perkin (jun.), zu Manchester, seit 1906.

Edmond Perrier, Direktor des Museum d’Eistoire naturelle, zu

Paris, seit 1901.

Emile Picard, Prof., Prasident der Acadbmie des Sciences, zn

Paris, seit 1884.

Max Planck, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1901.

Alfred Pringsheim, Dr., Prof., zu Miinchen, seit 1904.

Heinrich Precht, Dr., Prof., in Neusta6furt, seit 1908.

Friedrich Prym, Dr., Prof., zu Wurzburg, seit 1891.

Georg Quincke, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Heidelberg, seit 1866.

Carl Rabl, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Leipzig, seit 1906.

Santiago Ramon y Cajal, Dr., Prof., zu Madrid, seit 1906.

Theodor Reye, Dr., Prof., zu Strafiburg i. E., seit 1877.

Wilhelm Conrad R b n t g e n
,
Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat, zu Miinchen,

seit 1883.

Henry Enheld Roscoe, Prof., zu London, seit 1874.

Harry Rosenbusch, Dr., Prof., Geh. Ober-Bergrat, zu Heidel-

berg, seit 1882.

Heinrich Rubens, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1908.
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Carl Range, Dr., Prof., zu Grottingen, sett 1901.

Ernest Rntherford, Prof., zu Manchester, seit 1906.

Franz Eilhard Schulze, Dr., Prof., Greh. Eeg.-Rat, zu Berlin,

seit 1883.

Arthur Schuster, Dr., Prof., zu Manchester, seit 1901.

Simon Schwendener, Dr. ph. und Dr. med., Prof, Geh. Reg.-

Rat, zu Berlin, seit 1892.

Hugo Seeliger, Dr., Prof, Geh. Rat, zu Miinchen, seit 1901.

Walter Spring, Dr., Prof, zu Liittich, seit 1901.

Paul Stackel, Dr,, Prof, zu Karlsruhe, seit 1906.

Johann Striiver, Dr., Prof, zu Rom, seit 1874,

Ludwig Sylow, Dr., Prof, zu Christiania, seit 1883.

Johannes Thomae, Dr., Prof, Geh. Hofrat, zu Jena, seit 1873.

Feodossij Tscherny schew. Dr., Direktor des Comite geologiq^ue,

zu St. Petersburg, seit 1904.

Victor TJhlig, Dr., Prof, zu Wien, seit 1901.

Hermann Vochting, Dr., Prof, zu Tubingen, seit 1888.

Vito Volterra, Prof, Senatore del Regno, zu Rom, seit 1906.

Aurelius Vofi, Dr., Prof, zu Miinchen, seit 1901.

Emil Warburg, Dr., Prof, Geh. Reg.-Rat, Prasident der phys,

technisch. Reichsanstalt, zu Charlottenburg, seit 1887.

Eugen Warming, Dr., Prof, zu Kopenhagen, seit 1888.

Alfred Werner, Dr., Prof, zu Zurich, seit 1907.

Willy Wien, Dr., Prof, Geh. Hofrat, zu Wurzburg, seit 1907.

Julius Wiesner, Dr., Prof, k. k. Hofrat, zu Wien, seit 1902.

Richard Will stutter, Dr., Prof, zu Zurich, seit 1910.

Wihelm Wirtinger, Dr., Prof, zu Wien, seit 1906.

Ferdinand Zirkel, Dr., Prof, Geh. Rat, zu Leipzig, seit 1886.



Benekesche Preisstiftung.

Die fiir das Jahr 1911 von der Philosophischen Fakultat zu

Gottingen gestellte Preisaufgabe hat keine Bearbeitung gefunden.

Fiir das Jahr 1914 stellt die Fakultat folgende Aufgabe:

„Die Erscbeinungen der Assimilation und Dissimilation sind

durch mbglicbst viele auch unter sick unverwandte Sprachen zu

verfolgen und auf ihre physiologischen und psycbologischen

Griinde zuruckzufuhren.“

Bewerbungsschriften sind in einer der modernen Sprachen ab-

zufassen und bis zum 31. August 1913, auf dem Titelblatt mit

einem Motto versehen, an die Fakultat einzusenden, zusammen mit

einem versiegelten Briefe, der auf der AuBenseite das Motto der

Abhandlung und innen den Namen, Stand und Wohnort des Ver-

fassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers

nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatt muB ferner die

Adresse verzeichnet sein, an welche die Arbeit zuriickzusenden ist,

falls ihr ein Preis nicht zuerkannt wird.

Der erste Preis betragt 1700 Mk., der zweite 680 Mk. Die

Erteilung des Preises ist auf solche Bearbeitungen beschrankt, die

von einem einzigen Verfasser herriihren. Die gekronten Arbeiten

bleiben unbeschranktes Eigentum ihrer Verfasser.

Die Bekanntmachung der zuerkannten Preise erfolgt am
11. Marz 1914 in offentlicher Sitzung der Philosophischen Fakultat

in Gottingen.

In den Nachrichten der Kdniglichen Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Gottingen, Geschaftliche Mitteilungen von 1909 xmd
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1910, finden sich die Preisanfgaben, fiir welche die Bewerbimgs-

schriften bis znm 13. August 1911 und 13. August 1912 einzu-

senden sind.

Gottingen, den 1. April 1911.

Die Pliilosophisehe Fakultat,

Der Dekan:



Verzeichnis

der im Jahre 1910 eingegangenen Druckschriften.

A. Geseiischafts- und institutspublikationen^).

Aachen G-eschiclitsverein : Zeitschrift 31. 1909.

Aaraa Historische Gesellschaft des Kantons Aargau; Argovia 83 .

1909.

Aberdeen University; Studies 39. 40. 1909.

Adelaide R. Society of South Australia; Transactions 33. 1909.

— Memoirs 2 2 1910.

Agram Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti: Rad 178—182.

1909-1910.
— Ljetopis 24. 1910.

— Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 28. 1909.

— Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih Slavena: 14 2 . 15 1 .

1909—1910.
— Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

(Diplomaticki zbornik kraljevine hrvatske, dalmacije i slavonije)

7. 1909.

— Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium 32.

1910.

Agram Hrvatsko naravoslovno Drustvo: Griasnik 20 2 . 21. 1908—1910.

Aix Universite: Annales de la facalte des lettres 3. 1909.

— Annales de la faculte de droit 23 4 . 1909.

Albany New York State Mnsenm: Bulletin 135. 138. 140. 142.

1910.

Albuquerque University of New Mexico ; Bulletin, Catalogue

Series 20. 1909—1910. Language Series 1 2 . 1909.

*) Nur wenn es mit dem Jahrgange der Zeitschrift nicht ubereiastimmt, ist

das Jahx der Veroifeatlichung (in runden Klammern) besonders angegeben w-orden.
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Altenlrarg Naturforschende Gesellscliaft des Osterlandes : Mit-

teilungen aus dem Osterlande 14. 1910.

Amiens Societe des antiq^uaires de Picardie: Bulletin trimestriel

1909.

— Memoires. Ser. in 8® 4. ser. t. 6. 1910.

— Album arclieologique 17. 1909 (2 Ex.)

— Dictionnaire historique et arcbeologique de la Picardie 1. 1909.

— La Picardie historique et monumentale 4 -
2 . 1909 (2 Ex.)

Amsterdam K. Akademie van wetenschappen ; Verhandelingen.

Wis- en natuurkundige afdlg. 2. sect. 152. 16i—s. 1910. Afdlg.

letterkunde 10 3 . 11 1—4 . 1910.

— Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuur-

kundige afdlg. 18. 1909—10.

— Jaarboek 1909 (1910).

— G. Pascoli. Pomponia Graecina. Accedunt quatuor poemata

laudata. 1910.

— G. Giannuzzi. De Siciliae et Calabriae excidio carmen. 1910.

— A. Eaverzani. Comoedia. 1910.

Amsterdam K. Nederlandsch aardxijkskundig genootscbap: Tijd-

schrift II. ser. 27. 1910. Register zu 1905—09 (1910).

Amsterdam Wiskundig genootscbap; Nieuw arcbief voor wiskunde

2. r. 9 2 . s. 1910.

— Wiskundige Opgaven 10 5 . e. 1910.

— Revue semestrielle des publications mathematiqnes 18. 1910.

Annaberg Verein f. Geschicbte von Annaberg: Mitteilungen 11.

1910.

Antwerpen Societe r. de geographic; Bulletin 33 4. 1910.

Arebangelsk ApxaHre.iCKoe oSmeexBO nsyuenia pycCKaro ctsepa:

IIsBliCTifl 2 1—22. 1910.

Athen ’Em0tt](iovixTi emiQiia: ’Ad’rjva 21. 1909 4. 22. 1910.

Atheii Kaiserl. Deutsches Archaeologisches Institnt. Athenische

Abteilung: Mitteilungen 34. 1909 4 . 35. 1910 1—3 .

Athen Ecole francaise; Bulletin de correspondance bellcnique 34i—7 .

1910.

Baltimoae Johns Hopkins University; Circular n. s. 1910 1—4 .

— American Journal of Mathematics 31. 1909 4. 32. 1910 1— 2 .

— Studies in historical and political Science 27. 19098—12.

— Memoirs from the Biological Laboratory 4 5 . 1900.

— Maryland Weather Service 3. 1910.

— Maryland Geological Survey 7. 8. 1908—09.

Barcelona R. Academia de ciencias y artes; Boletin III. Epoca

3i. 1910.
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Barcelona Memorias III. Epoca 87—23 . 1909— 10.

Barcelona Institnt d’estudis Catalans: Annari 1908.

— J. Botet y Siso. Les monedes catalanes 2. 1909.

— J. Miret y Sans y J. Masso Torrents: Informe que ITnstitut

d’estudis Catalans va trasladar al excel. Senyor President de

la Diputacio de Barcelona, sobre I’estat d’alguns arxius . . .

1910.

— Memoria presentada als excel. Senyors President de la Diputacio

y Alcalde de Barcelona ... 2. 1909 (1910).

Basel Naturforschende Gresellschaft: Verhandlungen 20 3 . 21. 1910.

Basel Historische und antiquarische Gesellschaft : Zeitschrift 9.

19092.

Batavia Genootschap van knnsten en wetenschappen : Notulen van

de algemeene en directievergaderingen 47. 1909. 48. 1910 1 . 2 .

— Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde 51 c. 52 1 .

1909—10.

— Verhandelingen 082 . 1910.

— Ethnographica in het Museum van het Bataviaasch Genootschap

. . . afgebeeld door J. W. Teillers. Plaat 1—12. 1910.

— P. J. F. Louw. De Java-Oorlog van 1825—30. 6. 1909.

— Eapporten van de Commissie . . . voor oudheidkundig onderzoek

1907 (1909). 1908 (1910).

Batavia K. natuurkundige vereeniging in Nederlandsch - Indie

:

Tijdschrift 69. 1910.

Batavia K. magnetisch en meteorologisch observatorium : Regen-

waarnemingen in Nederlandsch-Indie 30. 1908 (1909).

— Observations 30. 1907 (1910) and Appendix 2. 1910.

— Erdbebenbericht 12 a. 1910.

— Seismological Bulletin 1910, Jan.—Aug.

Bayreuth Historischer Verein f. Oberfranken: Archiv f. Ge-

schichte u. Altertumskunde von Oberfranken 24 2 . 1910.

Beirut Universite Saint-Joseph : Melanges de la faculte orientate

4. 1910.

Bergen Museum: Aarbog 1909 3. 1910 1 . 2 .

— Aarsberetning 1909 (1910).

— Sars, G. 0., An account of the Crustacea of Norway 527 /2829 / 0 .

1909—10.

Berkeley University of California: Publications. Administrative

Bulletin 9 new ed. 1910. — The University Chronicle 11 3 . 4 .

12 1 . 2 . 1909—10. — American Archaeology and Ethnology

74 . 5 . 85.6. 9 1. 1909—10. — Botany 4i

—

5. 1910. — Zoology

04— 12 . 63—9. 7i. 1909—10. -— Physiology 15—17. 1909—10. —
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Semitic Pliilology 22. 1910. — Classical Pliilology 22—4. 1909—10.

— Bulletin of the Department of Geology ojs—29 . 1909—10. —
Bulletin of the Agricultural Experiment Station 202—205. 1909.

— The Weinstock Lectures on the Morals of Trade 1. 2. 1909.

Berkeley Lick Observatory. Bulletin 171—186. 1909— 10.

Beilin K. Akademie der Wissenschaften ; Abhandlungen. Phil.-

hist. Kl. 1909. Phys.-math. Kl. 1909.

— Sitzungsberichte 1909 40—53. 1910 1—39 .

— Acta horussica. Getreidehandelspolitik 3. 1910. Behorden-

organisation 5. 10. 1910. Miinzwesen. Miinzgeschichtlicher

Teil 3. 1910.

Berlin Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-

vereine: Korrespondenzhlatt 58. 1910 1—10 .

Berlin Verein f. die Geschichte Berlins : Alt-Berlin 1910.

— Schriften 43. 1910.

— Verzeichnis der Mitglieder 35. 1910.

Berlin Verein fiir Volkskunde: Zeitschrift 20. 1910.

Berlin Deutsche Physikalische Gesellschaft : Verbandlungen 11.

190924. 12. 1910 1—17. 20 . 21 .

Bern Allgemeine Schweizerische Gesellschaft fiir die gesamten

Naturwissenschaften (Soci4te Helv^tique des Sciences naturelles):

Verbandlungen (Actes) 92. Jahresversammlung (Session). Lau-

sanne 1909. Bd. 1. 2.

— Geologische Kommission; Geologische Karte der Schweiz No. 9.

10. 1910. Beitrage zur geolog. Karte der Schweiz Lief. 24.

1910. Spezialkarte 27*. 27*’. 50. 54. 54**. 56*. 66'’. 67.

Bern Naturforschende Gesellschaft: Mitteilungen 1909.

Bologna R. Accademia delle Scienze dellTstituto: Memorie 6. ser.

6. 1909 1—4 . Cl. di scienze moral! Sez. di scienze storico-filo-

logiche ser. I 3 1 . 2 . Sez. di scienze giuridiche ser. I 3 1 . 2 .

1908-09.
— Eendiconti delle session! n. s. 13. 1908—09 (1909). Cl. di sci-

enze moral! ser. I 22. 1909.

Bombay Government of Bombay. General Department. Archae-

ology: Progress-report of the Archaeological Survey of India,

"Western Circle, for the year ending 31. march 1909.

Bonn Naturhistorischer Verein der preufiischen Rheinlande und

Westfalens: Verbandlungen 662 . 1909.

— Sitzungsberichte 1909 2 (1910).

Bonn Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande : Bonner Jahr-

biicher 118. 1909.

— Bericht der Provinzialkommission f . Denkmalpflege 1907/08 (1909).
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Bordeanx Faculte des lettres: Annales 4. ser. 32. ann. 1910.

Revue des etudes anciennes t. 12. Bulletin italien t. 10.

Bordeanx Societe des sciences physiques et naturelles : Proces-

verbaux 1908—09 (1909).

Bordeanx Commission Meteorologique du Departement de la Gi-

ronde: Bulletin 1. 1908 (1909).

Boston American Academy of Arts and Sciences: Proceedings

45 4—21. 46 1—9. 1910.

Boston Society of Natural History : Proceedings Sis

—

3. 1909—10.

— Occasional Papers 7 n. 1909.

Brannsberg Historischer Verein f. Ermland: Zeitschrift f. die

Geschichte u. Altertnmskunde Ermlands 16 3 . 1910. 17 2 . 3 .

1909—10.

Brannschweig Geschichtsverein f. das Herzogtum Brannschweig-

Wolfenbiittel: Jahrbuch 8. 1909.

— Braunschweigisches Magazin 15. 1909.

Braunschweig Verein f. Naturwissenschaft : Jahresbericht 16.

1907/08 u. 1908/09 (1910).

Bremen Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen 20 1 . 1910.

— Jahresbericht 45. 1909/10 (1910).

Breslan Schlesische Gesellschaft f. vaterlandische Kultur: Jahres-

bericht 87. 1909 (1910).

Brooklyn Institute of Arts and Sciences: (Museum) Science Bul-

letin 1 17. 1910.

Briinn Naturforschender Verein: Verhandlungen 47. 1908 (1909).

Brussel Academic r. de Belgique: Memoires. Cl. des sciences.

Collection in 8“ 2 6—8 . 1909—10. Collection in 4® 24—5 . 81—2 .

1910. CL des lettres et des sciences morales et politiques et

Cl. des beaux-arts. Collection in 8® 2. ser. 5 2. 6 . 7. 1909—10.

Collection in 4® 5. 1910.

— Bulletin de la cl. des sciences 1909 9—12. 1910 1—10 .

— Bulletin de la cl. des lettres . . . 1909 9/10 . 1910 1—10 .

-— Bulletin. Tables generates 3. ser. t. 31—36 (1896— 98).

— Annuaire 76. 1910.

— Commission r. d’histoire: Comptes delaville d’Ypres 1267— 1329.

T, 1. 1909.

Brussel Institut de Sociologie: Bulletin 1 1 . 1910.

Brussel Societe des Bollandistes : Analecta Bollandiana 29. 1910.

Brussel Societe beige de geologic, de paleontologie et d hydrologie:

Bulletin. Pruces-verbaux a. 287— 10 . 24 1—7. 1909—10.

Budapest Magyar tudomanyos akademia: Nyelvtudomanyi 23—4.

1909. 3i. 1910.
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Budapest K. Ungar. Geologische Anstalt: Eoldtani kozlony (Geo-

log. Mitteilongen) 39. 1909 6—12 . 40. 1910 1—6.

— Erlanterungen zur Geolog. Spezialkarte der Lander der un-

garischen Krone. Zone 13, Kol. 30. 31. 1910.

Budapest Commission permanente de TAssociation intemationale

de Sismologie: Comptes rendus des seances. 3® reunion a Zer-

matt 1909 (1910).

Buenos Aires Sociedad cientifica Argentina: Anales 682—6 . 69 1—4 .

1909—10.

Buenos Aires Mnseo Nacional: Anales 3. ser. 11. 1910. 12. 1909.

Buenos Aires Oficina Meteorologica Argentina; Anales 16. 1905.

Bukarest Academia Romana; Anklele, Part, administrat. 31. 1908—09

(1909).

— Memoriile, Sect, istorice 2 . ser. 31. 1908—09 (1909). Indice zu

21—30. 1909. — Sect, sciintifice 2. ser. 31. 1908—09. (1909).

— Publicatiunile Academiei Romane 1867—1906. 1907. Snppl. 1.

1908. 2.' 1909.

— Publicatiunile fondului V. Adamachi. T. 2. 3 le. 1906—09.

— Discursuri de receptiune. Gane 1909. Zamfirescu 1909.

— Biann, J., si K. Hodos : Bibliografia romaneascSt veche 1608—1830.

25. 1909.
'

— Litzica : Catalogul manuscriptelor grecesti. 1909.

— Din vieata poporului roman. 1—4. 6 . 7. 1908—09.

— Istoria Romaua de Titus Livius trad, de N. Barbu. 4i. 1910.

— Donado da Lezze: Historia turchesca. 1910.

Cambridge University: Darwin, G. H.: Scientific Papers 3. 1910.

Cambridge Philosophical Society : Transactions 21io—u. 1909—10.

— Proceedings 15 3—6 . 1909—10.

Cambridge, Mass. Museum of Comparative Zoology at Harvard
College: Memoirs 343 . 40 1 . 41. 1909—10.

— Bulletin 52 14— 17. 54 1 . 1909—10.

— Annual Report of the Curator 1908/09 (1909).

Catania Societa di storia patria per la Sicilia orientale; Archivio

storico per la Sicilia orientale 7 1—2 . 1910.

Catania Accademia Gioenia di scienze naturali: BoUettino delle

sedute 2. ser. 10—13. 1910.

— Atti 6 . ser. 2. 1909.

Charkow Hmu. ynnEepcHTeTt (Universite Imp.) ; BanucKH (Annales)

19094. 1910 1-3 .

Charkow MaieMaxHuecKoe OdmeciBo: Coo6meHHa 11 5—6. 12

1

.

1909-10.

Charlottenburg Physikalisch-technische Reichsanstalt : Tatigkeit

1909 (1910).
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Chemnitz K. Sachsisches Meteorologisches Institat : Dekaden-

Monatsberichte 1909. Jg. 12. (1910).

— Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1905 (Jg. 23), 2. Halfte.

1906 (Jg. 24). 1907 (Jg. 25) 1. Halfte. 1909—10.

Chicago University: The Astrophysical Journal 30 5. 1909. 31.

32 1-4. 1910.

— The Jonrnal of Geology 18. 1910.

Chicago John Crerar Library: Annual Report 15. 1909 (1910).

Chicago Field Museum of Natural History : Publication 136—138.

1909. 139—144. 1910.

Chicago Open Court Publishing Co.: The Open Court 242—7 . 9—12 .

1910.

— The Monist 20. 1910.

Christiania Universitats-Observatorium : H. Geelmuyden u. J. Fr.

Schroeter: Meridian-Beobachtungen von Sternen in der Zone
65®—70® nordlicher Deklination. 1. 1909.

Chur Historisch-antiquarische Gesellschaft von Granbiinden: Jahres-

bericht 39. 1909 (1910).

Cincinnati University: Record 1 . ser. 63.5.6.8—10. 1910 .

— University Studies 2. ser. 5 4 . 61 . 2 . 1909— 10.

Cincinnati Lloyd Library: Bulletin 12. 13. 1910.

Clermont-Ferrand Societe des amis de I’Universite: Revue d’Au-
vergne et Bulletin de I’Universitd 26. 1909 1 . 2 .

Colamhia University: Bulletin of the University of Missouri.

Library Series 1 3. 1910.

Conearneau Laboratoire de Zoologie et de Physiologie maritimes:

Travaux scientifiques 1 6/7. 1909.

Delft Technische Hoogeschool : Dissertationen : Fontein 1909. van
Hasselt, van Hoepen, Schmutzer 1910.

Des Moines Jowa Geological Survey: Annual Report 19. 1908

(1909).

Dorpat Iljin. lOpeocK. ynnBepcnxeT'B (Imp. Universitas Jurievensis

olim Dorpatensis)
: yueetia sanncKH (Acta et commentationes)

17. 1909.

Dortmund Historischer Verein: Beitrage z. Geschichte Dortmunds
18. 19. 1910.

Dresden K. Sachsischer Altertumsverein : Neues Archiv f. sachs.

Geschichte 31. 1910.

— Jahresbericht 85. 1909/10 (1910).

Dresden Verein f. Geschichte Dresdens: Dresdner Geschichts-

blatter 18. 1909.

— Dresdner Bilderchronik 2. 1910.
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Dresden Verein f. Erdkunde: Mitteilungen 10. 1909.

DuMin K. Irish Academy: Proceedings 3. ser. 28. 1910. Ai

—

3,

Bi—8, Cl

—

12 .

Dublin R. Dublin Society: The Scientific Proceedings n. s. 1224—36.

1910. Index from 1898 to 1909 (1910).

— The Economic Proceedings 2 1 . 2 . 1910.

Dnrkheini NatnrwissenschaftlicherVerein „Pollichia" : MitteUangen

25. 1910.

Edinburgh R. Society: Transactions 47 1 . 2 . 1909—10.

— Proceedings 30 1—g. 1910.

Edinburgh R. Physical Society: Proceedings 18 1 . 2 . 1909—10.

Edinburgh Mathematical Society: Proceedings 28. 1909/10 (1910).

Elberfeld Bergischer Greschichtsverein : Zeitschrift 42. 1909.

Erfurt Verein f. die Geschichte n. Altertnmsknnde von Erfurt:

Mitteilungen 30/31. 1909/10.

Erfurt K. Akademie gemeinnutziger Wissenschaften: Jahrbucher

35. 1909.

Erlangen Physikalisch-Medizinische Societat: Sitznngsberichte 41.

1909 (1910).

Eyanston Northwestern University: Bulletin 10 1 (Annual Cata-

logue 1909/10).

Florenz Biblioteca Nazionale Centrale: BoUettino delle pubblicazioni

italiane 109—119. 1910.

Frankfurt a. M. Physikalischer Verein: Jahresbericht 1903/09 (1910).

Frankfurt a. M. Verein f. Geschichte u. Altertumskunde : Archiv

f. Erankfurts Geschichte u. Kunst 3. F. 10. 1910.

Genf Societe d’histoire et d’archeologie de Geneve: Memoires et

documents Ser. in 8“ 11 2. 1909.

Crenf Societe de physique et d’histoire naturelle de Geneve: Me-
moires 36 2 . 3. 1910.

Genf Institut National: Memoires 20. 1906— 10.

— Bulletin 38. 39. 1909.

Gent Kon. Vlaamsche Academic van taal- en letterkunde : I. Reeks

(Jaarboek) 4-19. 1890—1905. 21-24. 1907—1910. - II. Reeks

(Verslagen) 1887—1905. 1907—1910, Nov. — III. Reeks (Mid-

delnederl. Uitgaven) 2. 3i. 6 . 7i—4 . 14. 15 1 . 2 . 3,,. 4,,. 16. 17i. 2.

18. — IV. Reeks (Uitgaven d. Commissie voor Geschiedenis)

3. 4 i_ 3. 7. 8. — V. Reeks (Uitgaven der Commissie voor

nieuwere taal- en letterkunde) 6. 7 1 . 2 . 8—12. 16. 17 1 . 18. —
VI. Reeks (Bekroonde Werken) 2—4. 12. 14. 20i—e. 21. 23 1 . 2 .

25. 26. 30 (2. nitg.). 34 1 . 2 . 37 1 ,..,. 38. 39 1 . — VM. Reeks

(Van de Ven-Heremans Stichting) 2. 5. 6.
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Giessen Oberhessische Gesellschaft f. Natur- n. Heilkunde : Be-

ricbt. Med. Abtlg N. P. 5. 1909. Natxirwiss. Abtlg N. F. 3.

1908-09 (1910).

Giessen Oberhessischer Geschichtsverein : IVIitteilungen 17. 1909.

Glarus Historischer Verein des Kantons Glarus: Jabrbuch 36.

1910.

GranTille, Ohio Denison University: Bulletin of the Scientific

Laboratories 14n/i8. 1909.

Graz Naturwissenschaftlicher Verein f. Steiermark : Mitteilungen

46. 1909 (1910).

Graz Historischer Verein f. Steiermark; Zeitschrift 8. 1910 1 . a.

— Mitglieder-Verzeichnis 1910.

Greifsirald Eiigisch - Pommerscher Geschichtsverein: Pommersche

Jahrblicher 2. Erg.-Bd 1910.

Greifswald Natnrwissenschaftlicher Verein f. Xen-Vorpommem u.

Riigen: Blitteilungen 41. 1909 (1910).

Haag K. Institunt voor de taal-, land- en volkenkande van Xeder-

landsch-Indie: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenknnde van

Nederlandsch-Indie 7. volgr. 10 (64) 1910. 8. volgr. 1 (65)i/*.

1910.

— Catalogns der Koloniale Bibliotheek. 2. Opgave van aanwinsten

1910.

Haarlem Hollandsche Maatschappij der wetenschappen: Archives

neerlandaises des sciences exactes et naturelles 2. s4r. 15 1—4.

1910.

— Oeuvres completes de Ch. Huygens 12. 1910.

Haarlem Musee Teyler: Archives 2. ser. 12 1 . 1910.

Halifax Xova Scotian Institute of Xatural Science: Proceedings

and Transactions 12 2 . 1907/08.

Halle Kais. Leopoldinisch - Carolinische Deutsche Akademie der

Xaturforscher: Abhandlungen (Xova acta) 90. 91. 1909.

— Leopoldina 46. 1910 1—11 .

Halle Xaturwissenschaftlicher Verein f. Sachsen u. Thiiringen:

Zeitschrift f. Xaturwissenschaften 81 5/6 . 1910.

Halle Deutsche Morgenliindische Gesellschaft: Zeitschrift 63. 19094.

64. 1910 1-3 .

Halle Sachsisch - thiiringischer Verein f. Erdkunde: Mitteiinngen
1906—10.

Hamburg Mathematische Gesellschaft: Mitteilungen 4 10 . 1910.

Hamburg Stemwarte: Jahresbericht 1909 (1910).

Hamburg Deutsche Seewarte: Aus dem Archiv der Deutschen
Seewarte 30—33 2 . 1907—10.
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Hamburg Deutsche iiberseeische meteorologische Beobachtungen
1-18. 1887—1910.

— Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beob.-System der Deut-

schen Seewarte. 30. 1907 (1908). 31. 1908 (1909).

Hamburg Verein f. hamburgische Geschichte: Zeitschrift Idz. 1909.

15 1. 1910.

Hanau Wetterauische Gesellschaft f. die gesamte Naturkunde:
Bericht 1903—09 (1910).

HannOTCr Naturhistorische Gesellschaft : Jahresbericht 58/59.

1907/08. u. 1908/09 (1910).

Hanoi Ecole francaise d’extreme - orient : Bulletin 9 4 . 10 1 . 2 .

1909-10.

Heidelberg Akademie der Wissenschaften; Sitzungsberichte. Math.-

naturw. Kl. 1. 1909. 2. 1910 1—24 . Phil.-hist. Kl. 1. 1910 1—12 .

— Jahresheft 1. 1909/10.

Heidelberg Grhzgl. Sternwarte (Astrometrisches Institut): Ver-

ofFentlichungen 6 1 . 2 . 1910.

Heidelberg Historisch-Philosophischer Verein: Neue Heidelberger

Jahrbiicher 16 2 . 1910.

Heidelberg Naturhistorisch-Medizinischer Verein: Verhandlungen

10 1 . 3 . 4. 1910.

Helsingfors Finska vetenskaps societeten: Acta 35. 36i-4. 372—4.

6-11 . 38 1 . 3 . 39. 40 1-4 . 1907—10.
— Ofversigt af Forhandlingar 51 C. 52 A—C. 1909—10.

— Bidrag till kiiimedom af Finlands natur och folk 67. 681. 2.

1908—10.

— Observations meteorologiques 1899—1900 (1909).

Helsingfors Finnische Akademie der Wissenschaften: Sitzungs-

berichte 1. 1908 (1909).

— Annales Academiae scientiarum fennicae Ser. A. 1. 1909. Ser. B.

1. 1909. 2 1. 1910.

Helsingfors Societas pro fauna et flora fennica: Meddelanden 35.

1909.

Helsingfors Meteorologische Zentralanstalt : Meteorologisches Jahr-

buch f. Finland 3. 1903 (1910) nebst Bell.

Hermannstadt Siebenbiirgischer Verein f. Naturwissenschaften

:

Verhandlungen u. Mitteilungen 59. 1909 (1910).

Hermannstadt Verein f. siebenbiirgische Landeskunde: Archiv

N. F. 36 3. 1909. 37 1 . 1910.

— Jahresbericht 1909 (1910).

Hohenleuben Vogtlandischer Altertumsforschender Verein: Jahres-

bericht 78/80. 1910.

N&chricht«Q; geEchaftl. Uitteilangen 1911. 1. 5
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Jassy Universitatea : Annales scientifiques 62.3. 1909—10.

Innsbruck Naturwissenschaftlich-Medizinischer Verein: Berichte

33. 1910.

Ithaca Cornell University: The Journal of Physical Chemistry

14 1-8. 1910.

Kalkutta Geological Survey of India; Memoirs 37 4 . 38. 1909—10.

Palaeontologia indica 15. Ser. 4 2 . 1910. hfew Ser. 3 1 . 1909.

— Kecords 384. 39. 40 1 . 2 . 1910.

Kalkutta Archaeological Survey of India ; Annual Report 1906—07

(1909).

— Ross, E. D.: Alphabetical List of the titles of works in the

Chinese-Buddhist Tripitaka. 1910.

Kalkutta Archaeological Survey of India, Eastern Circle : Annual
Report 1908 09.

Kalkutta Imp. Department of Agriculture : Report on the Progress

of Agriculture in India for 1907—09 (1909).

Kalkutta Mathematical Society: Bulletin 1 2 . 1910.

Kalkutta Board of Scientific Advice for India: Annual Report
1908—09 (1910).

Kapstadt R. Society of South-Africa : Transactions I 2 . 1909.

Karlsruhe Astrophysikalisches Institut Konigsstuhl- Heidelberg:

Publikationen 3-—s. 1910.

Kasaii Hmh. liMuBcpcnTeTt: yMentia SarracKii 76. 1909i2. 77. 1910i—5.

8— 10 .

— HsBiiCTia <Mr<HKo-MaTeMaTHMecKaro ooineCTBa (Bulletin de la So-

ciete physico-mathematique) 2. cep. (ser.) 16 3 . 1910.

Kassel Verein f. hessische Geschichte u. Landeskunde: Zeitschrift

K F. 34. 1910.

Kenjpten Historischer Verein zur Porderung der gesamten Heimat-
kunde des Allgaus; Allgauer Geschichtsfreund 1910i.

Kiel Naturwissenschaftlicher Verein f. Schleswig-Holstein: Schriften
14 2. 1909.

Kiel Gesellschaft t. Schleswig-Holsteinische Geschichte: Zeitschrift

40. 1910.

Kiel Sternwarte: Pnblikation 12. 1910.

Kiew OomecTBo ecTecTBoacnwTaTe.ieii (Societe des naturalistes)

:

SanucKH (Memoires) 20 4. 21 1 . 2 . 1910.

Kischinew BeccapancKoe OoiuecxBo ccxECXBOHciibiTaTe.ieH (Socirte

des naturalistes de Bessarabie): Tpyjw (Travaux) 1. 1904—08.— Buo-iHorpaMueCKiu VKasaxe.iB .luxepaxypbi 0 ctBEpt (Biblio-
graphie de la litterature du nord). A.'O. Ule woBCKifi: Hosaa
SeM.ia 1. 1910.
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Klagenfart Geschichtsverein f. Karnten: Jahresbericht 1908 und
Voransclilag 1909 (1909).

— Carinthia 99. 1909.

Klansenlmrg Erdelyi muzeum-egylet: Ertesito az orvos termes-

zettud. szakosztalyabol I. Orv. sz. 33, 1908. 34. 1909. 35. 1910 1 ,

— Muzeumi Fiizetek 1. 1906 1 . 2 . 2. 1907 1 . 2 . 4. 1909 1 . 2 .

Kopenhagen Det K. Danske Videnskabernes Selskab: Skrifter.

Naturvidensk. og math. Afdlg 7. R. 5 3—4. 65 . 84 . 1910.

— Romer, 0. : Adversaria. Kobenhavn 1910.

— Oversigt over Forkandlinger (Bulletin) 1909 6 . 1910 1—5.

— Fenger, L. : Le temple etrusco-latin de I’ltalie centrale 1909.

Krakau Akademia umiej^tnosci : Anzeiger (Bulletin international)

Philol. Kl. u. hist.-philos. Kl. 1909 9
,
10 . 1910 1

/ 2
. Math.-naturw.

Kl. 1909 8 . 10 . 1910 Ser. A 1-7 . Ser. Bi-e.
Kyoto Imp. IJniversity, College of Science and Engineering: Me-

moirs 2 1-11 . 1909—10.

Lahore Superintendent of the Archaeological Survey, Northeim

Circle: Annual Progress-Report for the year ending 31. march 1909.

Laibach Musealverein f. Krain (Muzejsko drustvo za Kranjsko):

Carniola 2, 1909. N. F. 1. 1910.

Lausanne Societe Vaudoise des Sciences naturelles: Bulletin

100—170. 1889—1910.

Lawrence University of Kansas ; Science Bulletin 5 1—11 . 1910.

— Geological Survey 9. 1908.

Leiden Maatschappij der Nederlandsche letterkunde: Handelingen

en mededeelingen 1909, 10 (1910). Bijl. : Levensberichteu der

afgestorven medeleden 1910.

— Tijdschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde 28 (n. r. 20)

1909 3
,
4 . 29 (n. r. 21) 1910.

Leipzig K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften : Abhandlungen
Phil.-hist. Kl. 28 1 . 2 . 1910.

— Berichte iiber die Verhandlungen Phil.-hist. Kl. 61. 1909 3. 62.

1910 1-5 . Math.-phys. Kl. 61. 1909 4-5 . 62. 1910 1 .

Leipzig Fiirstl. Jablonowskische GeseUschaft: Jahresbericht 1909

u. 1910.

Lemberg Ukrainische Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften

:

Chronik 1908 3. 4. 1909 1 .

— SanucKH 1909 5. e. 1910 1—4.

— SupuHR MaTeMaTHnHo-npHpo4oniCHO-4iKapcKoi'-ceKUHi‘ 13. 1909.

Lemberg Towarzystwo ludoznawczy: Lud 15. 19094. 16. 19l0i. 2 .

Lemberg Societe polonaise pour I’avancement des sciences : Bul-

letin 9. 1909.

5*
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Lincoln University of Nebrasca: Studies 04. 1909.

Lindenberg Kgl. PreuB. Aeronautisches Observatorium : Ergeb-

nisse der Arbeiten 1—5. 1906—10.

— Berson, A.: Bericht fiber die aerologische Expedition des Kgl.

Aeronaut. Observ. nach Ostafrika i. J. 1908. (1910).

Linz liluseuni Francisco-Carolinum : Jahres-Bericbt 68. 1910.

Lissabon Societe portugaise de sciences naturelles: Bulletin 3.

1909/10. 4. 1910/11 1 .

Liverpool Biological Society: Proceedings and Transactions 24.

1909/10 (1910).

London R. Society : Philosophical Transactions A 210 pag. 35—415.
1910. B201 pag. 1—226. 1910.

— Proceedings A 83 no. 561—566. 84 no. 567—572. 1910. B 82

no. 553— 560. 83 no. 561—562. 1910.

— Yearbook 14. 1910.

— Reports to the Evolution Committee 5. 1909.

London Mathematical Society: Proceedings 2. ser. 8. 19102—7 . 9.

1911 1 .

London R. Astronomical Society : Monthly Notices 70 2 . 1909.

70 3-9. 71 1. 1910.

— Memoirs 59 4 . 1909.

London R. Microscopical Society: Journal 1910 1—3 .

London Linnean Society: Transactions 2. ser. Botany 7 13—14 .

1909. Zoology 13 1-3 . 1910.

— Proceedings 1909 10 (1910).

— Journal. Botany 39 no. 272. 1910. Zoology 30 no. 201. 202.

31 no. 207. 1910.

— List 1910ill (1910).

London Zoological Society: Transactions 10 2—5 . 1909—10.
— Proceedings of the general meetings for scientific business

1909 4. 19101-3.

— List of fellows 1910.

London Guy’s Hospital: Reports 63. 1910.

London Secretary of the Admiralty: Report of His Majesty’s

Astronomer at the Cape of Good Hope 1909 (1910).

London India Office : Bengal District Gazetteers (Calcutta) How-
rah 1909.

— Central India State Gazetteer Series. Bhopal 3. 1908. Eastern
St. G. 6^ 6\ 1907. Gwalior li-i. 1908—09. Indore 2. 1908.

Rewah 4. 1907. Western St. G. 5 A. B. 1908.

— N(orth) W(est) r(rontier) Province. District Gazetteers. Kohat
District Statist. Tables 1904 (1909).
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London District Gazetteers of tlie united provinces of Agra and

Oudh (Allahabad). 2. 18. 21. 1909.

— Punjab District Gazetteers (Lahore) 15 B. 1904 (1906). 22 B.

1904 (1909). 27 B. 1908. 28 A. 1907 (1909). 29 B. 1907 (1909).

— Salween District Gazetteer. Vol. A. 1910.

— Archaeological Survey of India. 34. 35. 1909.

Liibeck Verein f. Liibeckische Geschichte u. Altertumskunde : Zeit-

schrift 11 3. 1909. 12 1 . 1910. Index zu 1—9. Teil 1. 1910.

Liittlcli Societe Geologique de Belgique: Memoires 2 2 . 1910.

— Annales 36 4. 37 1—3. 1910.

Liittieli Societe r. des sciences: Memoires ser. 3. t. 8. 1909.

Lund Universitat: Acta X. S. Afd. 1. T. 5. 1909. Afd. 2. T. 5.

1909. — Begister zu Serie I, T. 1—40. 1906.

Luxemburg Institut grand-ducal. Section des sciences naturelles:

Archives trimestrielles 4. 1909. 5 1 . 1910.

Lyon Universite: Bulletin historique du diocese de Lyon 11. 1910.

Lyon Academic des sciences, belles-lettres etarts: Memoires 3. ser.

t. 10. 1910.

Lyon Soci4te d'agriculture : Annales 1908 (1909).

Madras Archaeological Survey Department, Southern Circle: An-

nual Progress Report for the year 1908/09 (1909). 1909/10 (1910).

— Epigraphy 1908/09 (1909). 1909/10 (1910).

Madrid Dniversidad Central de Espana: Memoria del curso de

1908—1909 y Anuario del de 1909—10. (1909).

Madrid R. Academia de la historia: Boletin 55 e. 1909. 56. 57 1—5.

1910.

Madrid R. Academia de ciencias exactas, fisicas y naturales: Re-

vista 84—12. 9 1—4. 1909—10.

Magdeburg Verein f. Geschichte u. Altertumskunde des Herzog-

tums u. Erzstifts Magdeburg: Geschichtsblatter f. Stadt u. Land
Magdeburg 44. 1909.

Magdeburg Museum f. Natur- u. Heimatkunde: Abhandlungen u.

Berichte 2 1 . 1909.

Mailand R. Istituto lombardo di scienze e lettere: Rendiconti 42.

1909 16—20 . 43. 1910 1— 16 .

— Memorie. Cl. di lettere 22 1—3. 1910. — Cl. di scienze mat. e

nat. 21 1-4 . 1909—10.

Manchester Literary and Philosophical Society : Memoirs and Pro-

ceedings 54. 1909/10.

Manchester University: Publications. Economic Series 13. 1910.

— Historical Series 9. 1909. 10. 1910.

Mannheim Alterturnsverein; Mannheimer Geschichtsblatter 11. 1910.
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DIantna R. Accademia Virgiliana: Atti e memorie N. S, 2. 3 1 .

1909-10.

— Prose e versi per il giorno natalizio di Virgilio 1797.

— Album Virgiliano 1883.

— Primo Saggio di catalogo Virgiliano 1882.

— Codice della R. Accademia Virgiliana 1865.

— Statute della R. Accademia Virgiliana 1867.

— Statute . . . 1869.

— Statute . . . 1909.

— Statute e Regolamento della Fondazione Franchetti 1909.

— Sartoretti, L. : Anselmo Gruerrieri Gonzaga 1886.

Maredsdns Abbaye; Revue benedictine 27. 1910.

Medford, Mass. Tufts College; Studies 2s. 1909. 3i. 1910.

Meiningcn Verein f. Sachsen-Meiningische Gesehichte n. Landes-

kunde : Schriften 60—62. 1910.

Melbonrne R. Society of Victoria: Transactions N, S. 5i. 1909.

— Proceedings 22 2 . 23 1 . 1910.

Melbourne Secretary forlMines and Water Supply : Annual Report

1909.

Metz Gesellschaft f. lothringiscke Gesehichte n. Altertumskunde

:

Jahrbuch 21 1 . 2 . 1909—10.

Mexiko Institute geologico : Parergones 3 3—5 . 1909—10.

Mexiko Sociedad cientifica „Antonio Alzate" : Memorias 27. 1908

bis 09 1—3 y Revista 27. 1908—09 1 2 .

Mexiko Secretaria de Fomento, Colonizacion e Industria: Boleti'n

25. 1910.

Mexiko Sociedad Geologica Mexicana ; Boletm 1—6. 1905—09.

Minneapolis Survey. Botanical Series 8. 1910.

Modena R. Accademia di scienze, lettere ed arti : Memorie Ser. Ill

Vol. 1—5. 1898—1905. Vol. 8. 1909.

Molln Y erein f. die Gesehichte des Herzogtums Lauenburg: Archiv

N. F. 12 3. 1910.

Montpellier Academie des sciences et lettres: Bulletin mensuel

1909 4-7. 1910 1-7.

— ]\Iemoires. Sect, des lettres 2. ser. t. 5 2 . 1909. — Sect, des sci-

ences 2. ser. t. 4 1—2 . 1908—09.

Montpellier Universite: Annuaire et livret de I’etudiant 1910,11.

(3 Ex.).

Moskan Societe imp. des naturalistes : Bulletin 1908.3 4 . 1909.

Moskan ^laTeMaxHuecKoe OomeciBo: MaxeMaTHuecKiH CdopHHKx
272. 3 . 1909—10.
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Munchen K. Bayer. Akademie der Wissenschaften: Sitzangs-

berichte. Philos. -philol. u. hist. KJ. 19097—9. 1910 1—2 . Math.-

phys. Kl. 1909 15—19. 1910 1—4 .

— Abhandlungen : Math.-phys. Kl. 25 1—3 . 1909. Suppl.-Bd 1 7—8.

31. 1910.

— Monumenta boica 49. 1910.

Miinchen Historischer Yerein von Oberbayern; Oberbayerisches

Archiv f. vaterland. Geschichte 543. 1909.

— Altbayerische IMonatschrift 9 3—6 . 1909.

Neapel Societa R. : Rendiconto dell’Accademia delle scienze fisiche

e matematiche 3. ser. 15 (a. 48) 19098—12 . 16 (a. 49) 1910 1—9 .

— Rendiconto delle tornate e dei lavori dell’Accademia di scienze

morali e politiche 45—48. 1906—09.

— Atti deirAccademia di scienze morali e politiche 38—40. 1909—10.

Keuburg a. D. Historischer Yerein: Iseuburger KoUektaneenblatt

71 u. 72. 1907 u. 1908.

New Haven Connecticut Academy of Arts and Sciences: Trans-

actions 16. 1910 pag. 1—245.

New Haven American Oriental Society : Journal 30 2—4 . 31 1 . 1910.

New Haven Astronomical Observatory of Yale University : Trans-

actions 2 2 . 1910.

New York Academy of Sciences: Annals 19. 1910.

New York American ^Mathematical Society: Bulletin 16 4— 10 . 17i— 5 .

1909—10.

— Annual Register 1910.

— Catalogue of the library. Jan. 1910.

New York American Geographical Society: Bulletin 41. 1909 12 .

42. 1910 1-11.

New* York New York State Education Department: Report on

higher Education for the school year ending July 31. 1909.

Nurnherg Germanisches Nationalmuseum: Anzeiger (u. Mitteilungen)

1909.

Nurnberg Yerein f. Geschichte der Stadt Niirnberg : Jahresbericht

32. 1909 (1910).

Niirnberg Naturhistorische Gesellschaft: Abhandlungen 18 1 . 1909.

Ottawa Canada Department of Mines. Geological Survey: No. 972.

1059. 1077. 1082. 1093. 1097. 1109. 1120. 1909—10.

Padua Universita: Annuario 1909 10.

Palermo Circolo matematico: Rendiconti 29. 30. 1910. Supple-

mento 4. 1909 5
,
6 . 5. 1910 1— 1 .

— Indice delle pubblicazioni 3 (Rendiconti 1—30; Supplemento 1—4).

1910.
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Palermo Annuario 1910.

Paris Institut de France: Annuaire 1910.

Paris Bureau international des poids et mesures : Proces-verbaux

des seances du Comite international des poids et mesures 2. ser.

5. 1909.

Paris Societe mathematique de France: Bulletin 38. 1910.

Paris Musee Guimet: Le Jubile du Musee Guimet. 2. ed. 1909.

— Revue de I’histoire des religions a. 30. 1909 t. 59. t. 60 i. 2.

Paris Ecole polytecbnique : Journal 2. ser. 13. 1909.

Peshawar Archaeological Survey of India. Frontier Circle: An-
nual Report 1909—10.

Philadelphia American Philosophical Society : Proceedings 48.

1909 ia3. 49. 1910 194—19G.

— List. Febr. 1910.

Philadelphia Academy of Natural Sciences : Proceedings 61.

1909 -
2 . 3. 62. 1910 1. 2.

Philadelphia American Academy of Political and Social Science:

Annals 35 1.3. 36 1.2. 1910.

Philadelphia Geographical Society: Bulletin 8. 1910.

Philadelphia University of Pennsylvania: Publications. Series

in Philology and Literature 13. 1910.

Pisa Societa Toscana di scienze: Atti. Memorie 25. 1909. Pro-

cess! verbal! 18. 1908,09 3. e. 19. 1910 1—4.

Pisa P'niversita. Annuario 1909/10.

Pisa R. Scuola Normale Superiore: Annali. Scienze fisiche e ma-
tematiche 11. 1910.

Plauen Altertumsverein: Mitteilungen 20. 1909.

Portioi R. Scuola Superiore d’Agricoltura : Bollettino del laboratorio

di zoologia 4. 1909 (1910).

— Annali Ser. 2 Yol. 8. 1908.

Portland Society of Natural History: Proceedings 2 8. 1909.

Porto Academia polvtechnica : Annaes scientificos 5i. 1909. 5-^.3.

1910.

Posen Historische Gesellschaft f. die Provinz Posen : Zeitschrift

24. 1909.

— Historische Monatsblatter f. die Provinz Posen 10. 1909.

Posen Towarzystwo przyjaciol nauk (Gesellschaft von Freunden
der Wissenschaft) : Roezniki (Jahrbiicher) 35. 1909.

Potsdam Astrophysikalisches Observatorium : Photographische
Himmelskarte 5. 1910.

Potsdam K. Preufi. Geodatisches Institut: YerolFentlichung N. F.
41—45. 1909—10.
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Potsdam Zentralbureau der internationalen Erdmessung. Ver-

offentlichungen X. F. 19. 20. 1910.

— Verhandlungen der 16. allgemeinen Conferenz der internationalen

Erdmessung (London 1909) T. 1. 1910.

Prag K. Bokmisclie Gesellschaft der Wissenschaften: Jahresbericht

1909 (1910).

— Sitzungsberichte. Kl. f. Philos. . . . 1909 (1910). Math.-naturw.

Kl. 1909 (1910).

— Spisiiv poctenych jubilejnl cenon Krai. Ceske Spoleenosti Eauk
(Der mit dem Jnbilanms-Preise der K. Bohm. Gesellschaft d.

Wiss. ansgezeichneten Schriften) Cislo 19. 1909.

— Bidlo, J. : Jednota Bratrska v prvnim vyhnanstvi. C. 2. 3.

1908—09.
— Kybal, V. : Jindrich IV a Europa v letech 1609 a 1610. 1909.

Prag Dentscher naturwissenschaftlich-medizinischerVerein f. Bohmen
„Lotos“; Lotos 57. 1909 i—io.

Prag Verein f. Geschichte der Dentschen in Bohmen: Mitteilungen

48. 1909-10.

Prag Gesellschaft zur Fordernng dentscher Wissenschaft, Knnst

u. Literatur in Bohmen: Rechenschafts-Bericht 1909 (1910).

Prag K. K. Sternwarte: Magnetische u. meteorologische Beob-

achtnngen 70, 1909 (1910).

Pressburg Verein f. Natur- u, Heilkunde: Verhandlungen 20. 1903

(1909).

Pretoria Transvaal Observatory: Circular 3. 4. 1910.

Posa Agricultural Research Institute: Bulletin 16. 1910.

— Report 1907—09. (1909).

— Prospectus 1909.

Rangoon Superintendent, Archaeological Survey, Burma: Report

for the year ending 3P‘ march 1909. 1910.

Regensburg Historischer Verein von Oberpfalz u. Regensburg:

Verhandlungen 60. 61. 1909—10.

Rennes Societe scientifique et medicale de I’ouest : Bulletin 18.

1909 1-3.

Rennes Faculte des lettres de I’llniversite : Annales de Bretagne

25 1-3 . 1910.

Riga Naturforschender Verein: Korrespondenzblatt 52. 1909.

Rom R. Accademia dei Lincei: Atti. Cl. di scienze fis., mat. e

nat. Rendiconti 5. ser. vol. 18. 1909. 2. sem. 12. vol. 19. 1910.

1. sem. 2. sem. i—lo. — Memorie 5. ser. vol. 7. 1908 ii. 12 . vol. 8.

1910 1—6 . Cl. di scienze mor., stor. e filol. Rendiconti 5. ser,

vol. 18. 1909 4—12 . vol. 19. 1910 1—6 . — Memorie vol. 13. lla—1 .
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1910. — Notizie degK scavi 5. ser. vol. 6 . 1909 9—12 . vol. 7.

1910 1— 5 .
— Eendiconto dell’adnnanza solenne 1910.

Rom E. Societa romana di storia patria: Archivio 323/4. 1909.

33 1/2. 1910.

Rom Societa italiana per il progresso delle scienze : Atti. Eiunione

3. 1909.

— Bollettino del Comitato talassografico 1

—

6 . 1909—10.

Rom Societa italiana delle scienze: Memorie di matematica e di

lisica Ser. 3, t. 16. 1910.

Rom Slinistero della Pubblica Istruzione: Bollettino d’arte 3.

1909 12 . 4. 1910 1-10.

Robi Pontificium Institatum biblicum : Acta 1 1—4 . 1909—10.

Rostock Naturforscbende Gesellschaft : Sitzungsbericbte u. Ab-

handlungen N. F. 1. 1909.

Saint Louis Missouri Botanical Garden: Annual Report 20. 1909.

Salzwedel Altmarkischer Verein f. vaterlandische Geschicbte u.

Industrie: Jahresbericht 37. 1910.

San Francisco Geographical Society : Transactions and Proceedings

2. ser. 6 i. 2 . 1910.

San Francisco California Academy of Sciences : Proceedings 4. ser.

3 49—72.

Sankt Gallen Historischer Verein: Mitteilungen 31. 1909.

— Neujahrsblatt 1910.

* Sankt Petersburg IImh. AKaaejiia hajux (Academie imp. des

sciences) : HsBtcxia (Bulletin) 1910.

— IIsBtcxia ox.vB.ieuia pyccKaro asuua 11 c.iOBecnocxu 14. 1909. 15.

1910 1- 2 .

— janncKH (Memoires): Do HCXopHKO-4>H.io.iorHuecKOMy ox4t.ieHiio

(Cl. hist.-philol.) 8 . ser. 813— 11 . 10 1 . 1909. Ho ^ucuKo-MaxeMa-

XHuecKOsiy oxAt-ieuiio (Cl. pbysico-math.) 8 . ser. I814— le. 227—8 .

24 1-0. 1909.

— CoopuHKX oxj:T,.ieHia pyccKaro asBiua n c.i0BeCH0CxH 86. 1909.

— Travaux du 3Iusee botanique 5. 1909. 7. 1910.

— Bv^uvTiva 'iQovr/.d 14 4. 15 1 . 1909.

— E/Kero.ruHKx. soo.ioruMecKaro Mvaea (Annuaire du Musee zoolo-

gique) 143. 4 . 1909. 15 1 . 2 . 1910.' Hpn.iojK. 14. 1909 1
,
3. 15. 1910.

Sankt Petersburg [Imh. Pvcck. reorpa^nuecKoe odmecxso: HsBtcxia
46. 1910 1-3.

Sankt Petersburg /IjxoBuaa aKajesiia: HepKOBUMii bccxhhk'b 35.

1909 i4—47. 43—61. 36. 1910 1—6. 8—31. 33—46. IIpH.iojK.: Xpu-
cxiauCKoe uxeuie 89. 1909 okx. .ick. 90. 1910 sHBapB. Mapxt

—

Hoaop.
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Santiago Observatorio astronomico: Publicaciones 2—4. 1909—10.

SarajcTO Bosnisch-herzegovinische Landesregierung : Ergebnisse

der meteorologischen Beobacbttmgen an den Landesstationen in

Bosnien-Herzegovina 1908 (1909).

Siena R. Accademia dei Rozzi: Bullettino Senese di storia patria

162.3. 17i. 2 . 1909—10.

Staranger Museum: Aarsbefte 20. 1909 (19J.0).

Stockholm K. Svenska Vetenskaps Akademien; Handlingar n. f.

45 3—7. 1909.

— Arsbok for ar 1910, Bilaga 1. 1910.

— Arkiv for matematik, astronomi och fysik 6 i. 1910.

— Arkiv for kemi, mineralogi och geologi 34
, 5 . 1910.

— Arkiv for botanik 9 2—4 . 1910.

— Arkiv for zoologi 6 . 1910.

— Les prix Nobel 1907 (1909).

— Meteorologiska iakttagelser (Observations meteorologiques sne-

doises) 50, Bihang 2. 51. 1909.

Stockholm K. Vitterhets Historic och Antikvitets Akademi : Forn-

vannen 4. 1909.

Strasshnrg WissenschaftlicheGesellschaft: Schriften 1

—

6. 1907—10.

Strasshnrg Internationale Kommission f. wissenschaftliche Lnft-

schiffahrt: Veroffentlichungen 7. 8 . 1908.

Stuttgart "Wilrtt. Kommission f. Landesgeschichte : Wiirttem-

bergischeVierteljahrshefte f. Landesgeschichte N. F. 19. 1910i. 2 .

— Wiirttembergisch Franken 10. 1910.

Sydney Geological Survey of New South Wales: Records 9i. 1909.

Sydney Australian Museum : Records 7. 1908—10.

Sydney Australasian Association for the Advancement of Sciences

:

Report of the 12*'* meeting at Brisbane. 1909.

Sydney R. Society of New South Wales: Journal and Proceedings

42. 1908. 43. 1909i. 2 .

Thorn Coppernicus-Verein : Mitteilungen 17. 1909.

Tiflis Physikalisches Observatorium : Nabljudenija 1899— 1904

(1909).

Tokid Medizinische Fakaltiit der Universitiit: Mitteilungen 83 .

1909. 9i. 1910.

Tokio Imp. University : Journal of the College of Science 27 7—14 . 1909.

Tdkio Sugaku - Butsurigakkwa (Physico - mathematical Society)

:

Kizi-Gayo (Proceedings) 59—19 . 1909.

Tokio Earthquake Investigation Committee: Bulletin 4i. 1910.

Tokio Deutsche Gesellschaft f. Natur- u. Volkerkunde Ostasiens:

Mitteilungen 122. 1910.
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Toi’gau Altertumsverein : Veroffentlicbungen 21. 1909.

Toronto Canadian Institute: Transactions 84. 1910.

Toulouse Facolte des sciences de I'Universite: Annales 3. ser. 1.

1909 1.

Triest J. R. Osservatorio marittimo ; Rapporto contenente le osser-

vazioni di Trieste e di alcnne altre stazioni adriaticbe 23. 1906

(1910).

Troniso Museum: Aarshefter 30. 1907.

— Aarsberetning 1908 (1910).

Turin R. Accademia deUe scienze: Atti 45. 1909/10.

— Memorie 60. 1910.

Turin R. Osservatorio astronomieo: Osservazioni meteorologicbe.

1903. 1909. (1910).

Uecle Observatoire r. de Belgique: Annales astronomiques. 12 1.

1909.

— Merlin, E. et 0. Somville : Liste des observatoires magnetiques

et des observatoires seismologiqnes. Bruxelles 1910.

— Annoaire astronomique pour 1910 (1909).

— Annuaire met^orologique pour 1910 (1909).

— Carte pbotographique du ciel 1—9. 1910.

Upsala Humanistiska Vetenskapssamfundet: Skrifter 12. 1907—09.

Upsaia Observatoire nniteorologiqne de TUniversite: Bulletin men-
suel 41. 1909 (1909—10).

IJpsala Greological Institution of tbe University: Bulletin 9. 1908/09.

10. 1910/11. Index zu 1—10. 1910.

Urkana Illinois State Geological Survey: Bulletin 10— 14. 1909.

Urbana Illinois State Laboratory of Natural History: Bulletin 7 10.

82-i. 1909—10.

Utrecht K. Xederlandsch Meteorologiseb Instituut: Meteorologisch

Jaarboek 60 A. B. 1908.

— Mededeelingen en Verbandelingen 1029. ic. 1910.

Warschau Towarzystwo naukowego : Sprawozdania z posiedzen. 2.

1909 8-9. 3. 1910 1—7.

— Brace. II. Wydzial 1. 1910. 2. 1909. HI. Wydzial 2. 1910.
— Wydawnictwa 4. 1910.

"Washington Philosophical Society: Bulletin 15i32—ist. 1910.

Washington Carnegie Institution: Publication 53 2. 74 1—3. 87 n-

100. 105. 108. 109. 115. 116. 119. 121—126. 129. 135. 136.

1909—10.

— Yearbook 8. 1909 (1910).

— The Carnegie Institution of Washington. Scope and Organi-
zation 1909.
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Washington Department of Terrestrial Magnetism. Annual Eeport

of the Director 1909.

— The Magnetic Survey Yacht „Camegie“ and her work. (From

„Terrestrial Magnetism" June 1909).

— Craig, J. : The non-magnetic gas engine of the „Carnegie".

(From Terrestrial Magnetism" Sept. 1909).

— Bauer, L. A.; The launching of the „Carnegie". (From „Ter-

restrial Magnetism" Sept. 1909).

— Dike, P. H. : Recent Observations in atmospheric electricity.

(From ^American Journal of Science" Vol. 27. 1909).

Washington Smithsonian Institution: Bulletin of the United States

National Museum. 66. 68. 69. 1909. 71. 72. 1910.

— Report of the United States National Museum 1909 (2 Ex.).

— Contributions from the United States National Herbarium

13 s-5 . 14 1. 1910 (2 Ex.).

Washington U. S. Coast and Geodetic Survey: Report of the

Superintendent 1908/09 (1909).

Washington U. S. Naval Observatory: Report of the Superinten-

dent for the fiscal year 1909 (1910).

— The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1912.

— Star List for the year 1910.

Washington U. S. Geological Survey: Bulletin 386. 389—393.

395-424. 428. 1909—10.
— Annual Report 30. 1909.

— Professional Paper 64—67. 1909.

— Water Supply and Irrigation Papers 227. 232. 233. 235. 236.

238. 241—245. 248. 249. 252. 1910.

— Mineral Resources of the United States 1908 1. 2. (1909).

Washington Department of Agriculture : Bulletin of the Mount

Weather Observatory 2 3—6. 1909. 3 1—3. 1910.

Washington Library of Congress: Report of the librarian 1901.

1908. 1909.

— Want List of Publications of Societies. New ed. 1909.

— Want List of Periodicals. New ed. 1909.

— Want List of Miscellaneous Publications. 1909.

— Publications issued since 1897. 1909.

— Publications issued since 1897. 1910.

— The Library of Congress and its work. 1907.

Washington Bureau of Standards: Bulletin 61.2. 1909.

Washington Senate ;
57‘'* Congress, P‘ session. Document No. 400.

1902.

Wien Kais. Akademie der Wissenschaften: Almanack 59. 1909,
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Wien Denkscliriften. Phil.-hist. Kl. 53 3. 1908. 34 1. 1910.

— Sitzungsberichte. Phil.-bist. Kl. IBls. 1622—6. 1634—6. 164i—4.

1653. 1662. — Math.-nat. Kl. Abt. 1. 1909. 1187-10 . 1910.

119i-5. Abt. 2a. 1909. II86-10. 1910. 119i-4. Abt. 2b. 1909.

118 8-10. 1910. 119i-6. Abt. 3. 1909. 118 3-10. 1910. 119 1-3.

— Archiv f. osterreichische Gescbicbte 100 1. 101 1. 1910.

— Mtteilungen der Erdbeben-Kommission. N. P. 37— 39. 1909—10.

Wien Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse:

Eestscnrift zur Feier des SOjahr. Bestandes. 1910.

Wien Verein f. Landeskunde von Niederosterreich : Jahrbuch f.

Landeskunde von Kiederosterreich 6. 1907 (1908). 7. 1908 (1909).

— Monatsblatt Jg. 6. 1907. Bd. 4. 1908 u. 1909.

— Topographie von Niederosteri’eich. 6 15,17. 7 1/2. 1909—10.

Wien K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft: Verhandlungen 59.

1909.

Wien K. K. Zentralanstalt f. Meteorologie u. Geodynamik: Jahr-

biicher 1908 N. F. 45 (1910).

— Meteorologische Zeitschrift 26. 1909 12. 27. 1910 1—11.

Wien K. K. Geologische Reichsanstalt : Verhandlungen 1909 10— is.

1910 1-12.

— Jahrbuch 19093/4. 1910 1.

Wien V. Kuft'nersche Sternwarte: L. de Ball: Tbeorie der astro-

graphischen Ortsbestimmung 1909 (Aus: Sitzungsberichte der

Kais. Akademie der Wissenschaften. Math.-nat. Kl. Abt. 2 a.

Bd 118).

Wiesbaden Verein f. Nassauische Altertumskunde u. Geschichts-

forschung : Annalen 39. 1909 (1910). Register zu 1—38. 1910.

— Mitteilungen an seine Mitglieder 1909,10.

Wiesbaden Nassauischer Verein f. Naturkunde: Jahrbiicher 63.

1910.

Wiirzbnrg Historischer Verein von Unterfranken u. AschalFenburg:

Archiv 51. 1909.

— Jahresbericht 1908 (1909).

WUrzburg Physikalisch-medizinische Gesellschaft: Verhandlungen
N. F. 40 6-7. 1910.

— Sitzungsberichte 19086. 1909.

Zurich Physikalische Gesellschaft: Mitteilungen 14. 15. 1909.

Zurich Antiquarische Gesellschaft: Mitteilungen 26?. 1910.

Zurich Katurforschende Gesellschaft: Vierteljahrsschrift 54. 19093 4.

55. 1910 12.

Zurich Schweizerische Geodatische Kommission: Astronomisch-

geodatische Arbeiten 12. 1910.
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Zurich Schweiz. Landesmuseum : Anzeiger f. schweiz. Altertums-

kunde N. F. 11. 1909 3. 4. 12. 1910 1 . 2 .

— Jahresbericht 18. 1909 (1910).

— Greschenke, Ankaufe u. Depositen 1909 (1910).

Zwickau Altertumsverein : Mitteilnngen 10. 1910.

B. Anderweitig eingegangene Druckschriften.

Abhandlungen, Astronomische, hrsg. von H. Krentz. 17. Kiel 1910.

Blok, P. J. : Geschiedenis eener hollandsche stad. Middeleeuwen.

(2. Druk) ’s-Gravenhage 1910.

Brandstetter, J. L. : Der Ortsname Zimikon. Luzern 1910.

Brioschl, F. : Opere matematicbe T. 1—5. Milano 1901—09.

(2. Ex.).

Briquet, J. : RecueU des documents destines a servir de base anx

debats de la section de nomenclature systematique du Congres

internat. de botanique de Bruxelles. 1910.

Ciamiclan, G. : Commemorazione del prof. St. Cannizzaro. Roma
1910 (Aus: Rendiconti dell’Accademia dei Lincei).

Congrcso cientlfico internacional americano 1910. Votos aprobados

en sesion plena. Buenos Aires 1910.

Davis, W. G. : Climate of the Argentine Republic. Buenos Aires

1910.

Eijkman, P. J. : L’internationalism medical. Amsterdam 1910.

EncyklopSdie der mathematischen Wissenschaften Bd. Ill, i H. 4.

Bd. IV, 2 II H. 3. Bd. V,2 H. 3. Bd. VI, ib H. 2. Bd. VI, 2 H. 3.

Leipzig 1910 (2 Ex.).

Encyclopedic des sciences mathematiques pnres et appliquees.

T. 1,

2

No. 2. T. 1,

3

No. 3. 4. T. II, 3 No. 1. Paris 1910.

Evans, A. J. : Scripta Minoa. Vol. 1. Oxford 1909.

Expedition, The Babylonian, of the University of Pennsylvania

Ser. A. Vol. 3, 1 . Philadelphia 1910.

Forschnngen, Reussische, Herrn Archivrat Dr. Berthold Schmidt

in Schleiz ... in dankbarer Verehrung. V^eida o. J.

Fritsche, H. : Die saekularen Anderungen der erdmagnetischen

Elemente. Riga 1910.

Cloppelsroeder, F. : Kapillaranalyse, beruhend auf Kapillaritats-

u. Adsorptionserscheinungen. Dresden 1910. (Aus: Kolloid-

Zeitschrift IV—VI).
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Gnimaraes, R. : Les mathematiques en Portugal. 2. ed. Coimbre

1909.

Gurley, R. R. : Chapters for a biological-empirical Psychology.

Chapter 4/5 New York 1910.

Helmert, F. R. : Die Schwerkraft u. die Massenverteilung der

Erde. Leipzig 1910. (Aus: Encyklopaedie der math. Wissen-

schaften VI, i B Heft 2).

Hoch, F.: Einige Worte Wahrheiten zu RuBlands vergangenen u.

gegenwartigen Verhaltnissen. Rostock 1910.

Hudson, C. S. : The Forms of Milk Sugar. Diss. Princeton Univ.

1907.

Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik. 38. 19073. 39.

1908 1. (1910).

Janet, Ch. : Sur la morphologic de I’insecte. Limoges 1909.

— Sur la morphologic des membranes basales de I’insecte. Beau-

vais 1909. (Aus: Memoires de la Soc. Academique de I’Oise

1909).

— Sur un Nematode qui se developpe dans la tete de la formica

fusca. Beauvais 1909. (Aus: M4moires . . . 1909).

— Notes sur la phylogenese de I’insecte. Rennes 1909.

— Sur I'ontogenese de I’insecte. Limoges 1909.

— Sur la parthenogenese arrhenotoque de la fourmi ouvriere.

Beauvais 1909. (Aus: Memoires . . . 1909).

Klippel, E. : Haschisch. Aegypt. Skizzen. 1910.

Koraen, T.: Relations du gradient barometrique avec le vent.

These. Upsala 1910.

Lebon. E. : G. Darboux. Paris 1910.

Lehmann-Haupt, C. F.: Armenien einst u. jetzt. 1. Berlin 1910.

Leicbe, AY.: tlber Entstehung der Eiszeiten. Hamburg 1910.

Light, The greater. 11 3—12 . 12 1—2 . Philadelphia 1909—10.
Lloyd, C. G.: Index of the mycological writings of. 2. 1905—08

(1908).

Hnseuni. Maandblad voor philologie en geschiedenis. Onder Re-
daktie van P. J. Blok ... 17. 18 1—3 . Leiden 1909—10.

Nature. A weekly ill. journal of science. No. 2096—2147.

London 1909—10.

Neubaur, P.-. Heinrich Lanz. Text u. Tafeln. Berlin 1910.

Nenpert, A. : Kleine Chronik der Stadt Plauen i. V. u. N. F.
1908—09.

Nijland, A. A.: De koma der Komeet van Halley. S.-A. 1910.
Notes, Mycological, by C. G. Lloyd. No. 30—35. Cincinnati

1908—10.
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Olbers, W. Sein Leben u. seine Werke, brsg. von C. Schilling.

2 2 . Berlia 1909.

Pleyte, C. M. : De ballade „Njai soemoer bandoeng“ . Batavia 1910

(Aus: Verhandelingen van het Bataviaasch Grenootschap van
knnsten en wetenschappen Deel 58, St. 1).

£abl, K. : Bausteine zu eiuer Theorie der Extremitaten der Wirbel-

tiere. 1. Leipzig 1910.

— Greschichte der Anatomic an der Universitat Leipzig. Leipzig

1909 (= Studien zur Geschichte der Medizin H. 7).

Reininghaas, F. : Kalender-Reform-Vorschlag. Ziirich 1910.

Revue historique No. 205. 207. Paris 1910.

Ricerche sperimentali eseguite nel biennio 1907—08 nel Labora-

torio di chimica generale della R. Universita di Bologna di-

retto dal prof. Dott. G. Ciamician.

Ross, E. D. : Alphabetical List of the titles of works in the Chi-

nese Buddhist Tripitaka. Calcutta 1910.

Radolph, H. : Die Magnetfelder der Sonnenflecken u. die Kathoden-
strahlung der Sonne. Stuttg. 1909. (Aus: Gaea 1909 H. 10/11).

— Die mechanische Erklarung der Naturerscheinungen. Coblenz

1910.

— Ergebnisse u. femere Ziele der wissenschaftlichen Drachen- u.

Ballonaufstiege. Jena 1910. (Aus: Naturwiss. Wochenschrift

N. F. 9).

Salemann, C. : Zur Kritik des Codex Comanicus. St. Petersburg

1910. (Aus: Bulletin de I’Acad. Imp. des sciences).

Schnlten, A.: Ausgrabungen in Numantia. 5. Bericht. (Aus:

Archaeolog. Anzeiger 1909 4).

Sketch, Biographical, of L. A. Bauer. New York 1909. (Aus

:

National Cyclopaedia of American Biography).

Snellen, M. u. H. Ekama: Rapport sur 1’expedition polaire neer-

landaise 1882/83. Utrecht 1910.

Teixeira, F. G. : Obras sobre mathematica 2—4. Coimbra 1906—08.

Thesaurns linguae latinae 3 6.7. 5 1.2. 1910. Nomina propria 2.

1910.

Thomsen, V.: Ein Blatt in tiirkischer „Runen“-Schrift aus Turfan.

Berlin 1910. (Aus: Sitzungsberichte der Kgl. PreuB. Akad. d.

Wissensch.).

Thurston, E.: Castes and tribes of Southern India. 1—7. Madras

1909.

Vogt, W.: Lehrbuch der Kristallphysik. Lpz. 1910.

Nacliricbten; gescb&ftl. Mittoiloogea 1911. 1. 6



Zur Erinnerung an Gottlieb Planck.

Von

F. Frensdorff.

Als die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre

1901 ihr IBOjahriges Jubilaum feierte, machte sie G. Planck zu

ihrem Ehrenmitgliede. Sie ehrte dnrch diese Wabl sich selbst.

Der Wissenszweig, dein Planck dnrch Tat nnd Wort sein Leben-

lang diente, gehort nicht zu denen, deren Pflege sich nnsere Ge-

sellschaft angelegen sein laBt. Die dogmatische Jurisprudenz liegt

auBerhalb ihres Rahmens. Wie aber die geschichtlichen Grnnd-

lagen des Rechts von andern Akademien nnd gelehrten Gesell-

schaften gepflegt werden, so weisen auch die Arbeiten der unsrigen

Beitriige aus dem Gebiet der Rechts- nnd der Verfassungsgeschichte

auf. Ich brauche blo6 an den Namen von Georg Waitz zu er-

innem. Planck war ein fleifiiger Schriftsteller, aber Untersuchnngen
rechtshistorischen Inhalts sind nicht von ihm ansgegangen. Als

er der Gesellschaft den Dank fiir seine Aufnahme aussprach, legte

er sich selbst diese Ehrenerweisung mit der Begriindnng zurecht,

daB er in seiner gesetzgeberischen Tatigkeit stets danach gestrebt

habe, das was sich geschichtlich im Leben entwickelt, zu erkennen
und in Rechtssatze zu fassen. Ein Gesetzbuch ist nicht dazu da,

Altertiimer zu konserviren; aber es soli sich an das tJberlieferte

halten, so weit es fiir das moderne Rechtsleben brauchbar ist;

wegschneiden, was verdorrt ist, entwickeln und ausbilden, was
lebensfahig ist. Gerade der eigentiimliche Gang, den das Recht
Deutschlands genommen hat, muBte diese Seite in der Tatigkeit

des Gesetzgebers wecken. Das in unserm Privatrecht zur Herr-
schaft gelangte gemeine Recht hatte das romische Recht bevorzugt
und das deutsche Recht zuriickgedrangt, ja vielfach erdriickt. Es
ist ein Verdienst der Schopfer unsers biirgerlichen Gesetzbuches,
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das deutsche Recht nach langer Verkiimmerung wieder zu Ehren
gebracht zn baben.

Das Biirgerliche Gesetzbach, mit dessen Geschichte and Inhalt

der Name Plancks fiir alle Zeit verknupft ist, ist kein Werk der

Wissenschaft and hatte seinen Zweck verfehlt, wenn es das ware.

Aber es ist aaf wissenschaftlicher Grandlage aafgebaat, zieht die

Samme aas dem, was die Forschang fiber die Entstehnng and

Entwicklang der Rechtsinstitate and der Rechtssatze ermittelt hat,

and verbindet ihre Ergebnisse mit den praktischen Erwagangen,

die die Erfassang des modernen Lebens an die Hand gibt.. Die

Verbindang dieser beiden Richtangen, die wissenschaftliche Be-

grandang des Rechts and der Blick aaf die praktischen Bedfirf-

nisse des Lebens, darchzieht Plancks ganzen Entwicklnngsgang.

Er ist in einer wissenschaftlichen Atmosphare groB geworden.

Sein GroBvater, der bertihmte Gottinger Kirchenhistoriker, war
nicht bloB sein Taafpate. In dem Haase seines Vaters wie in

seinem eignen lebte wie sein Bild aach sein Geist fort. Planck

war alt genag, am sich des GroBvaters dentlich erinnern zn konnen.

Er war nenn Jahr alt, als Gottlieb Jacob Planck 1833 im 82.

Lebensjahr starb. Bis in sein hohes Alter hinaaf hatte er sich

frisch and kraftig erhalten. Das grofielterliche Haas erganzte

den Enkeln das elterliche. Der fromme, liebevolle and heitere Geist

des Ahnherrn erfiillte die Kinder and die Kindeskinder. Die Inschrift

der Ehrengabe, welche der Senat znm SOjahrigen Professoren-

jabilaam stiftete : Th. J. Plancio sao pocalam hilaritatis, senectatis

antidotam propinat Georgia Aagasta, entsprach gewiB dem Sinne

and der Lebensaaffassang, die man an dem Jabilar kannte. Der

Tag des Jabilaams, der 15. Mai 1831, erinnerte an das Jahr 1781,

in dem der Jabilar eine Professar bei der hohen Karlsschale zn

Stattgart antrat, an dasselbe Jahr, in dem der berfihmteste alien

Karlsschfiler zaerst die Blicke Dentschlands aaf sich zog. Im
Jahre 1781 trat aach Planck mit der literarischen Leistang hervor,

die seinen Namen begrandete. Die „Geschichte des protestan-

tischen Lehrbegrilfs“ wnrde gleich bei ihrem Erscheinen von dem

Recensenten der Gottingischen gelehrten Anzeigen, keinem Geringern

als Spittler, als ein klassisch-historisches Werk begrfiBt. Es be-

handelte die Kirchengeschichte nicht als eine theologische, sondem

als eine historische Wissenschaft and verschaffte seinem Verfasser

im Jahre 1784 einen Raf nach Gottingen. Ein halbes Jahrhandert

hindarch war Planck eine der ersten Zierden der Universitat, in

Lehrtatigkeit and schriftstellerischer Wirksamkeit sich bewahrend.

Er hatte bei seinem literarischen Anftreten sich vorgesetzt ein

6 *
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Werk zu schreiben, darch das die Wahrheit etwas gewinnen konne.

Wie sehr ikm das bei einem Stoffe gelungen war, der sonst als ein

Tummelplatz der Parteien and ilirer Polemik gait, driickte sick in

der Anerkennnng ans, die ihm an jenem Jubilaumstage zu teil wurde.

Neben der evangelisch-theologischen Faknltat Tiibingens gratulierte

ihm auch die katholische, nnd ihr Vertreter Mbhler, seinem Anta-

gonisten Baur sich zngesellend, dankte dem Landsmann fiir manches
schone gewichtvolle Wort des Friedens, das er in die zerrissene

Zeit hineiu gesprochen babe, fur sein Streben, auch in seinem

Gegner mit Liebe das Gute und Wahre aufzusuchen. Der Jubilar

erwiderte die Ehrenbezeugungen, die ihm von alien Seiten zuge-

kommen waren, in der seinen Charakter bezeichnenden Weise.

Trotz seines Greisenalters konne er von der jugendlichen Geneigt-

heit zum Hoffen nicht lassen; und sie bestimme ihn, in alien Zu-

standen und Verhaltnissen zunachst immer das Gate, was Mut und
Hoffnung mache, aufzusuchen. Wer erkennte darin nicht den

Grundzug wieder, der das Leben des Enkels beherrschte! Als der

Grofivater jene Worte schrieb, batten ihn noch nicht die Trauer-

falle erreicht, die die beiden letzten Jahre seines Lebens kummer-
voU machten. Dem Enkel waren nach seinen gliicklichen Jugend-
jahren viel Unbilden und noch mehr schwere Schicksalsschlage

aufgespart. Aber sie haben die Heiterkeit seines Sinnes, die Hoff-

nungsfreudigkeit seines Gemiits nicht zu brechen vermocht. Er
ist ihr bis ans Ende treu geblieben. Wie bei seinem GroBvater
und seinen Eltern ruhte sie auf der tiefen Glaubigkeit seines

Gemiits. Er war ein religios denkender und handelnder Mann,
so wenig er auch die Religion im Munde fiihrte. Der GroBvater,
eine echt schwabisfhe Xatur, hatte einen Zweig der Familie Planck
auf norddeutschen Boden verpflanzt. Seine Kinder verheirateten

sich in norddeutsche Familien und traten in norddeutsche Beamten-
stellungen, so daB sich bald ein ausgedehnter Familienkreis iiber

Hannover und seine Xachbarlander verbreitete, der in inniger
Gemeinschaft zusammenhielt. Noch weiter reichte der Kreis derer,

die einst zu den FiiBen des Familienhauptes gesessen batten. Nicht
wenige von ihnen haben bffentlich die Verehrung und die innige
Liebe bezeugt, mit der sie an ihrem Lehrer hingen. Noch dem
Enkel ist mancher Pfarrer im Leben begegnet, der ihm in dank-
barer Erinnerung an den GroBvater die Hand driickte.

Das Bild der GroBeltern wiederholte sich in dem wiirdio-en
Elternpaar. Der Vater, eine der angesehensten Personlichkeiten
des hannoverschen Richterstandes, zuletzt President des Gottingen
Obergerichts, hatte sich in seiner Jugend neben seiner praktischen
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Tatigkeit als Dozent an der TJniversitat seiner Vaterstadt versuclit,

nachdem ihn die westfalische B,egierang gleich andern begabten

jnngen Juristen znr Ansbildung im franzosiscben Kecbt an die

Ecole de droit nach Paris gescbickt hatte. Die Mutter, ans der

Gottinger Biirgerfaniilie Oesterley stammend, die mit der Univer-

sitat in nabem Znsammenhang stand, war eine geistig hervor-

ragende Frau, eine beitere gesellige Natur, die mit dem Sobne,

ibrem einzigen Kinde, in vertrantestem Gedankenanstauscb lebte.

In dem Boden, wie ibn Familie, Volkstnm und Kircbe ge-

scbaiFen batten, fest wurzelnd, entwickelte sich der Sobn zn einem

Manne, der sicb mit dem ererbten freien und beitem Sinne fiir

den erwablteu Beruf des Juristen ausbildete. Er nabm es von
vornberein Ernst mit seinem Stadium, so wenig er sicb aucb

gramlicb von dem studentischen Leben ansscbloB. Yon friib anf

der Gegenwart und ibren Interessen zugewandt, beteiligte er sicb

an den Bestrebungen der vierziger Jahre, die in den ProgreBver-

bindungen auf eine Reform des akademischen Lebens hinarbeiteten.

Die Recbtswissenscbaft war ibm nicht eine leidige Zugabe, sondern

ein Beruf, dem er mit Freuden diente. In alle ibre Zweige ar-

beitete er sicb ein; aber das romiscbe Recbt blieb ibm die eigent-

licbe Kabrmutter, und Miihlenbrucb und Pucbta waren seine Lebrer.

Das romiscbe Recbt und der gemeine ProzeB, die er griindlicb

kennen lemte, warden ibm wie andern von Hannover ausgegan-

genen Juristen die Grundlage, auf der sicb die Recbtswissenscbaft

aufbaute. Als er in seiner praktiscben Laufbabn mit ibren wecbsel-

vollen Scbicksalen nacb Ostfriesland verscblagen, sicb mit dem
PreuBiscben Landrecbt bekannt machen muBte, wollte es ibm nacb

der kraftigen Kost des gemeinen Rechts wenig munden. End dock

empfand er es als einenVorzug, das Landrecbt in der Anwendung
kennen gelemt zu baben, als er nacbber in seiner gesetzgeberiscben

Tatigkeit die Systeme der verschiedenen Rechtsgebiete Deutscb-

lands mit einander zn vergleicben und aus ihnen eine Einheit zu

scbaffen die Aufgabe hatte.

Ein moderner Mensch, wie er war, auf die Gegenwart und

ibre Bediirfnisse sein Augenmerk ricbtend, konnte er nicht jener

Einseitigkeit verfallen
,
zu der der Beruf mancben praktiscben

Juristen verleitet. Neben dem Recbt und seiner Entwicklung

waren es die Politik, die modernen Erscbeinungen in Geschichte,

in Yolkswirtscbaft und Literatur, die er sorgsam verfolgte. Von
seiner Schiilerzeit her voll Interesse fiir die Naturwissenschaften,

so daB er sich wohl ihnen zu widmen gedacbte, hat er aucb nach-

ber neben seiner berufsmaBigen Wissenschaft nie versaumt, sich
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liber die Fortschritte der Physik bei seinem Verwandten und andem
Sachkundigen zu unterricliten. Wahrend seines langjahrigen Auf-

enthaltes in Berlin fand er eine Erholnng von der schweren legis-

latorischen Arbeit in dem Besnch der Sitzungen der geographischen

Gesellschaft. So viel ihm auch dnrch den Mangel des Augenlichts

an nnmittelbarer Anschanung versagt war, sein lebendiger Geist

verarbeitete das, was er borte, mit alien den Eindriicken, die er

in gesunden Tagen in sich anfgenommen und mit wnnderbarer

Treue festgehalten hatte. Dieselbe Erscbeinnng wiederholte sich

bei seinen Reisen, die er bis in sein hohes Alter fortsetzte, wie

er in seinen Jugend- und Mannesjahren sich fleiSig in der Welt
umgesehen hatte, dankbar fiir alles Schbne, was er einmal kennen

gelernt hatte. Ebenso wohnte er gern dramatischen Aulfuhrungen

klassischer Stiicke bei, die die Eindriicke erneuerten, die sein

jugendliches Herz erhoben batten.

Von Plancks ganzer Lebenstatigkeit hat keine Seite soviel

ofFentliche Beachtung gefunden, als die des Parlamentariers und
die des Gesetzgebers. Ich babe desbalb davon abgesehen, sie aufs

neue zu schildern, und es vorgezogen, den Mann, den man nnr
als einen public character anzusehen gewohnt ist, nach seiner

menschlichen und nach seiner familiaren Seite zu betrachten. Denn
sie sind nichts gleichgiiltiges, nichts zufalliges fur die richtige

Wiirdigung seiner ganzen Persbnlichkeit. Beides stand vielmehr

in engem Zusammenhange, in inniger Harmonie. Seine privaten

Tugenden waren zngleich die seines ofFentlichen Wirkens. Mit
der groBten Treue und Sorgfalt tat er alles, was ihm oblag. Bis

in sein hohes Alter hinauf \var kein Nachlassen seiner Kraft und
Arbeitslust zu spiircn. In einem Stadium, wo andere sich aus-

ruhen, iibernahm er die neuen Pflichten eines ofFentlichen Lehrers

und erfiillte sie mit der groBten Gewissenhaftigkeit. Von seinem

Rechte, unsere Versammlungen zu besuclien, inachte er noch in

der otfentlichen Sitzung am 30. April 1910 Gebrauch. In den-

selben Tagen begann er noch die fiir den Sommer angekiindigte

Vorlesung iiber das Erbrecht des Biirgerlichen Gesetzbuches, bis

ihn die Krankheit zum Stillstand zwang.
Er war ein Siebziger, als er von Berlin zu uns zuriickkehrte,

und hiitte em Recht zum Ausruhen gehabt, denn er hatte ein

Werk vollbringen helfen, an dessen Schwierigkeit wenig andere
heranreichen werden. Auf mehr als zwanzigjahrige miihevolle

Arbeit blickte er zuriick, als er im Eebruar 1896 vor dem deutschen
Reichstage den Entwurf des biirgerlichen Gesetzbuches, wie ihn
die Arbeit zweier Kommissionen nach einander fertig gestellt
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batten, verteidigte. Die MuBe von der legislatorischen Arbeit be-

nutzte er dazn, die Einfiibrung des neuen Gesetzbucbes in das

Leben durcb Wort nnd Scbrift zn erleicbtern.

Ein groBes vaterlandisches Werk war gescbaffen. Es diente

den beiden Idealen, denen Plancks ganzes Leben gait: dem Recht

nnd dem Vaterland. Jung war er in die ricbterlicbe Tatigkeit

eingetreten, er war nocb nicht 28 Jabr alt, als ibn das Vertrauen

seiner Mitbiirger zum Abgeordneten berief. Sein Vater muBte ibn

erst aus der vaterlicben Gewalt entlassen, um ibn wablfabig zn

macben. Als Ricbter wie als Abgeordneter bat er sicb cbarakter-

voU bewabrt, ungebeugt durcb die MiBgunst, die die Regierung

dem mutigen und entscblossenen Kampfer in reicbem MaBe zu

teil werden lieB. So fest er aucb in seiner bannoverscben Heimat

wurzelte, er war sicb immer bewuBt, daB sie nur als GHed eines

grofieren Ganzen selbst gedeiben und zum Woble anderer mit-

wirken konne. So tief ibn aucb die Zeit des Strebens in die Politik

und ibre Kampfe verflocbt, er ging niemals darin nnter, er wurde

niemals zu dem eingefleiscbten Parteimann, der in dem Gegner

nur den Eeind erblickt. Seine Frennde bat er wobl dadurcb

autgebracbt, daB er aucb den Gegner zu versteben sucbte,

aucb in seinem Verhalten nocb etwas Gutes zu entdecken meinte.

Der politische Gegensatz bat ibn aucb nie mit den Eltern zu

entzweien vermocbt, so wenig sie seine demokratiscben Grund-

satze teilten. Ibr Verkebr blieb immer lebendig. So oft es ibm

moglicb war und die miBtrauiscbe Kontrolle der Regierung es zu-

lieB, kebrte er in die Vaterstadt zuriick. Sonst hielt eine fleiBige

und ausgiebige Korrespondenz und die gleiche Lektiire, liber die

Eltern und Sobn die Gedanken austauschten, die Verbindung auf-

recbt. Man bielt nicht binter dem Berge mit seinen verschiedenen

UrteUen liber Biicber, Menscben und Ereignisse
;
und fand sicb

immer wieder in den gleichen letzten Grundanschauungen zusammen.

Der Vater llbersandte ibm im Jahre 1852 eine AuBerung, die

er in dem Nacblafi seines Vaters gefunden hatte und dem Sohne

zur Beberzigung mitteilte. „Erhalte mit aller Kraft des Geistes

den Glauben fest, daB aucb ein Umschwung zum Bessern nicbt

ausbleiben wird; fiir Dich selber aber meide das Scblecbte, woUe
das Beste, und tbue das Gute, soweit Dir solches in Deinem Wir-

kungskreise moglicb und ausfiibrbar ist; daneben aber vergesse

nicht, daB alles Gliick und die innere Rube des Menscben nur in

seinem eigenen innern BewuBtsein wurzelt und in der klaren Ein-

sicbt und Erkenntnis aller seiner Beziehungen zu dem Hochsten



88 F. Frensdorff,

xmd UnveraTiderUclien." Der Enkel stimmte aus vollem Herzen in

die Lebensplulosopliie des GroBvaters ein.

Das Mittelalter reilite wohl einmal die idealen Forderungen,

die es an einen Mann stellte, in dem Aussprnche zusanimen: er

musse ein homo bonns Justus et utilis sein. Die Eigenscbaften,

die Planck auszeichneten, kann man nicbt besser und kiirzer ans-

driicken als durch die drei Worte, daB er ein vir bonus Justus et

utilis war.



Wilhelm Wilmanns.

Yon

Edward Schroder.

Am 29. Januar dieses Jahres hat ein brutaler Zufall, iiber dessen

graxisige Einzelheiten onserer Phantasie nur die jahe Greschwin-

digkeit des schier unhegreiflichen Vorgangs hinweghilft, das Leben

und die reiche Schaffenskraft des Bonner Germanisten Wilhelm

Wilmanns vernichtet, den nnsere Gesellschaft seit 1894 zu ihren

Korrespondenten nnd seit dem Jubilaum von 1901 zu ihren aus-

wartigen Mitgliedem zahlte. Er selbst hat diese Zugehorigkeit

lebendig empfunden, und da ihn die letzten Lebensjahre ofter

hierher zu nahen Verwandten fiihrten, so haben mehrere von uns

sich auch seiner wissenschaftlichen Aussprache und des Eindrucks

seiner energischen und jugendfrischen Personlichkeit hin und wieder

erfreuen diirfen. Wir iiben ein Recht und wir iiben es freudig,

wenn wir hier seinem Gedachtnis Worte der dankbaren Erinnerung

weihen; aber ich als Ihr Sprecher bin mir bewuBt auch der Pflicht

der Zuruckhaltuug gegeniiber dem Manne, dem, wie es sein nachster

Eollege und Freund am Sarge aussprechen durfte, auch die harm-

loseste Eitelkeit zeitlebens fernl)lieb. Vor Jahren hat er mir

einmal einen Brief geschrieben, der mit den Worten begann: ‘Sie

schreiben immer „hochverehrt“ — Warum?! — Ich kann so etwas

nicht mitmachen’. Und da hab ich verstanden, warum vor der

Erstlingsarbeit eines Schulers, an der der Meister besondere Freude

gehabt hat, nur die einfachen Worte stehen: ‘Wilhelm Wilmanns,

meinem lieben Lehrer.’

Wilhelm Wilmanns ist am 14. Marz 1842 zu Jiiterbogk als

viertes unter zwolf Kindern des dortigen Kreisbauinspektors geboren.

Von Abstammung war er ein echter Westfale: der evangelische
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Vater stammte aus dem Ravensbergischen, die katholiscbe Mutter

war weiter westlicb zu Hause. Aber in der Mark Brandenburg

ist er aufgewacbsen, mit ihrer Spracbe und Landscbaft war er, ein

munterer frischer Knabe und ein wanderfroher Jiingling, friih und

griindlich vertraut, ihre Grenzen hat er bis zum AbschluB seiner

Studienzeit niemals uberschritten. Machdem er in Jiiterbogk vier

Jahre die Burgerschule besucht hatte, siedelten die Eltem nach

Berlin iiber, und Wilhelm trat in das Gymnasium zum Grauen

Kloster ein, wo er in den letzten Jahren dem Internat angehorte.

Ein tiichtiger hlathematiker und mit einer schonen Gabe zum

Zeichnen ausgestattet, hatte er sich am liebsten dem Baufach zu-

gewandt, aber der Vater, der von dem eigenen Berufe seit langem

nor die driickende Arbeitslast empfand, lenkte den Sohn von diesem

Wunsche ab, und unter dem Beifall seiner Lehrer, besonders seines

Direktors J. W. BeUermann, ergriif er das Studium der Philologie.

Von Ostern 1860 bis 1864 hat er in Berlin studiert, der sparsame

Haushalt der Eltem erlaubte ihm nicht, eine auswartige Hoch-

schule zu beziehen. Haupt, MiillenhofF und Trendelenburg sind

seine Lehrer gewesen. Mit einer Dissertation iiber die IJber-

lieferung und Erklarung der Didaskalien zum Terenz schloB er

seine Studien ab, und er sprach die Absicht aus diese Arbeit

weiterzuflihren. Aber schon zeigten die Thesen seiner Doktor-

schrift eine gewisse Hinneigung znr altdeutschen Philologie, und

ein besonderer Dank gait Miillenhoff, der ihn seines personlichen

Umganges gewiirdigt habe. Und gleich im nachsten Jahre erschien

seine Rezension von Franz Pfeiffers Ausgabe des Walther von der

Vogelweide und ungefiihr gleichzeitig in der Zeitschrift fiir deutsches

A Iterturn, deren Herausgeber Haupt er inzwischen naher getreten

war, ein umfangreicber Aufsatz iiber Walther, der ihn mit dem
wissenschaftlichen Handwerkszeug wie mit alien Hauptfragen der

tlberlieferung, Kritik und Exegese des Minnesanges aufs griind-

lichste vertraut zeigte.

Mochte der junge Debutant mit jener scharf abweisenden
Kritik Pfeiffers zunachst manchem als ein temperamentvoller Partei-

ganger erscheinen, so hat er bald genug dies Urteil korrigiert.

Wilmanns ist unter alien Schiilern Miillenhoffs derjenige gewesen,

der von vornherein die starkste Unabhangigkeit zeigte, und er ist

niemals auch nur voriibergehend bei der Negation geblieben, und
hat nie kritisch niedergerissen, wo er nicht zugleich anfzubauen
oder auszubauen bemiiht war. Das kiindigt gleich im Eingang das
Nebeneinander der Rezension und des groBen Aufsatzes an. Und ich

selbst habe es dankbar erfahren, als er fiir eine jugendlich scharfe
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Kritik sich nach Jahren mit der sacblich hochst fordernden Be-

sprechung eines Biichleins von mir revanchierte.

Wilmanns erste germanistiscke Arbeiten sind datiert aus Altona,

wo er nach Ablegnng des Staatsexamens (1864) als Erzieher im

Hanse des Barons von Scheel-Plessen Anfnabme gefanden hatte

und bis 1867 verblieb. Er hat es mit Dank gepriesen, wieviel fiir

seine Weltbildung und die Weitung seiner Anschanungen der Anf-

enthalt in dem hochgebildeten und dnrch die Zeitgeschichte be-

sonders interessanten Hanse bedentet babe: Herr von Scheel war
der erste Oberprasident der neugewonnenen nordelbischen Provinz.

1867 trat Wilmanns als Lehrer bei dem Gymnasium ein, dessen

Schiiler er gewesen war : etwa gleichzeitig mit dem nenen Direktor

Hermann Bonitz, den man eben von Wien in die prenBiscbe Heimat

zuriickberufen hatte. Rasch erkannte Bonitz den personlichen Wert
des jnngen Gelehrten, der zugleich mit Liebe und Geschick unter-

richtete und, kaum fertig mit der grofien kommentierten Ausgabe des

Walther von der Vogelweide, sich daran machte, fiir die untersten

Klassen einen AbriS der deutschen Grammatik zn liefern, aus dem
spater das Handbuch fiir die Unter- und Mittelklassen hervorgewachsen

ist. Bonitz und Wilmanns warden Freunde fiirs Leben, und durch

Bonitz allein erlangte der streng zuriickhaltende Wilmanns jenen

EinfluB im Kultusministerium, den er nie anders als auf Ruf und Frage

ausgeUbt hat. Er erstreckte sich besonders auf drei Gebiete: den

deutschen Lehrplan der Gymnasien, aus dem Wilmanns, damals

nicht zur Freude der Fachgenossen, den Unterricht in der alt-

deutschen Grammatik verbannt hat, auf die orthographische Reform

und auf die Revision der Priifungsordnung fiir die Kandidaten des

hoheren Lehramtes. Den altdeutschen Unterricht aus dem Gym-
nasium zu verweisen hatte schon eine von Wilmanns Doktorthesen

verlangt: Nur nichts Halbes! war damals seine Parole, und im

Grande war sie aus seinem innersten Wesen gewachsen. Gegen

alle Halbheit, die aus unklaren Zielen, aus einem schwachen und eitelu

Charakter, aus einer oberflachlichen Weltanschauung hervorging,

hat er allezeit Front gemacht. Im iibrigen aber hatte ihn schon

das Eltemhaus, in dem die Kinder der katholischen Mutter prote-

stantisch erzogen warden, und wo gelegentlich bei einer Taufe der

katholische und der protestantische Ortsgeistliche friedlich mit-

feierten, auf den Weg der Toleranz gewiesen. Fiir das weitere

sorgte die Orthographie. Denn da6 hier wie auf keinem andern Boden

das Bessere des Guten Feind sei, da6 man hier ohne Kompromisse nicht

vorwarts komme, das hat Wilmanns einsehen gelernt, als ihm die

Aufgabe znfiel, auf Grand der Verhandlungen der orthographischen
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Konferenz von 1876 eine neue Scliulortliograpliie zu schaffen. Es ist

das die nnter dem Minister von Pnttkamer im Januar 1880 Wnaus-

gegangene. gegen die alsbald der Eeichskanzler Eiirst Bismarck

personlich opponierte, die sich aber langsam nnd sicher im deutschen

Buchdruck nnd im amtlicben Verkehr soweit durchgesetzt hat,

da6 Wilmanns im Jabre 1900 in einem Grutachten von muster-

hafter Rube und Klarheit den torichten Versuch zuriickweisen

konnte, anf Grand der Zufallsorthographie des Biirgerlichen Gesetz-

buches die deutsche Rechtschreibung wieder nm einige Schritte

riickwarts zu kommandieren. Dank hat er fiir den Dienst und

das Opfer, das er hier unserer Schule und unserm Volke gebracht

hat, nie beansprucht — mit bewundernswerter Ruhe und zuletzt

wohl mit Humor hat er die Kritik und die Angriffe aller derer

liber sein Werk ergeben lassen, die ihm bald mit diirftiger Weisheit,

bald mit unerfiillbaren Forderungen auf den Leib riickten. Den
Lebrern aber, und auch den Gelehrten, hat er (1880 resp. 1887) in

dem Kommentar zur Schulorthographie ein Handbuch geschenkt,

dessen Wert als wissenscbaftliche Leistung nur von wenigen, und
beim ersten Erscheinen wohl von niemandem, gewiirdigt ward.

Inzwischen war Wilmanns, der Kommentator des Walther von
der Vogelweide und der Verfasser eines vielangefochtenen, aber

hocbst scharfsinnigen Buches liber die Entwickelung der Kudrun-
dichtung. als ordentlicher Professor an die Universitat Greifswald

berufen worden. In meiner Studentenzeit erzahlte man sich, der

neue Professor habe, als er das liberflillte Auditorium betrat, vor
sich hingemurmelt : ‘Ranu! dies ist doch kein Kolleg zum amii-

sierenl’ und auf dem Katheder angelangt habe er begonnen: ‘Meine

Herren! Die Literaturgeschichte ist dazu da, den Enthusiasmus
zu zerstbren.' Er hat recht von Herzen gelacht, als ich ihm nach
achtzehn Jahren diese Sagenform erzahlte, aber gern eingeraumt was
daran richtig war : denn er war jedem fahrigen und faseligen En-
thusiasmus grimmig feind, aber wohl des Glaubens, daS wissen-

schaftliche Forschung etwas besseres an die Stelle setzen kbnne:
die wirkliche Erkenntnis des Grofien und Schonen und den Glauben
an die geistigen und sittlichen Krafte der Nation.

Nach drei Jahren siedelte Wilmanns von der Ostsee an den
Rhein liber, um in Bonn den Lehrstuhl einzunehmen, auf dem in

den vierzig Jahren wo ihn der alte Simrock innegehabt batte,

unsere M issenschaft ein Dornroschen gewesen war. Er filhrte

hierher die junge Frau, die er in Greifswald gefunden hatte, und
eine reicbe Kinderschar wucbs um die Eltern beran, die Glilck und
Leid reichlich miteinander erfahren baben. Mit der ganzen ge-
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stmden Energie seines Wesens widmete sich Wilmanns hier seinem

Lehrberufe, daneben und darans aber erwncbs ihm eine reiche

literariscbe Prodnktion. Es ist fiir ihn charakteristisch, daB sich

seine Arbeiten von Anfang an auf den Hohen unseres geistigen

Lebens bewegen, um die grbfiten Gestalten und um die wich-

tigsten Probleme der deutschen Philologie drehen: Walther von

der Vogelweide — Nibelungenlied und -sage— Kudrun — den jungen

Groethe. Dies stolze Programm nmspannte bereits der Greifswalder

Professor — die neuere Litteratur, vor allem die des achtzehnten

Jahrbunderts, hat Wilmanns auch noch in Bonn vorgetragen, nnd eine

der wenigen Arbeiten, die das Pradikat Goethephilologie mit Stolz

und ohne jeden Makel des Pedantismns fiihren diirfen, ist dort

aus seiner Schule hervorgegangen. Den erlauterten Walther von

1869 hat er 1883 erneut — das Buch gilt uns noch heute als der beste

Kommentar zu einem altdeutschen Dichter. Und 60 Jahre nachdem
Uhland mit unvergleichlicher Intuition znerst das Leben Walthers

beschrieben hatte, gab uns Wilmanns eine kritische Biographie, die

mit vyunderbarer Klarheit und Gerechtigkeit das Ergebnis der For-

schungen zog, die Lachmann und Uhland zuerst in wissenschaftliche

Bahn geleitet batten. Das Problem der Kudrundichtung sah er

wohl fiir schwieriger an, als es bei ruhiger Erwagung aller Umstande

erscheinen mufi, nnter denen die Bearbeitung dieser eigenartig

reizvollen, aber nnr durch die triigerische Analogie von Odyssee

nnd Ilias dem Nibelungenlied an die Seite geriickten Dichtung zu

Stande kam nnd uns iiberliefert ist. In immer erneuten Versucheu

hat er sich um die groBen Fi’agen des Nibelungenliedes bemttht:

Alter und Elemente der Sage, Gestaltung des zweiten Teiles und

Verbindung der beidenTeile; 1877, 1892, und zuletzt 1903 in der

in den Schriften nnserer Gesellschaft erschienenen Abhandlung

„Der Untergang der Nibelungen in alter Dichtung und Sage‘‘.

Und hier zeigt sich recht eigentlich Wilmanns wissenschaftliche

Starke und GroBe : in der scharfsinnigen Aufdeckung von Wider-

spriichen der Komposition wie von altem Zusammenhang, in dem
energischen, von einer starken konstruktiven Phantasie unter-

stiitzten Streben, zerrissene Faden zu kniipfen — und dazu in der

Fahigkeit umzulernen und Irrtiimer einzugestehen, wie er sie gern

auch im Gesprach mit jovialer Derbheit bekundet hat.

Was er sonst in der reichlich ein Menschenalter umspannenden

Bonner Zeit publiziert hat, ist ihm alles ohne Ehrgeiz und Hast, aber

bald rasch erbliihend, bald langsam reifend, aus der Lehrtatigkeit

erwachsen, die er mit dem gleichen sittlichen Ernst ausiibte und

mit der gleichen wissenschaftlichen Griindlichkeit vorbereitete, wie



94 Edward Schroder,

sein Lehrer Mullenhoff, mit dem ihn Tmerschiitterliche Verekrung

verkniipfte, auch als Mullenhoff das personliche Band nnmutig nnd

nngerecht zerrissen hatte. Er grollte dem Urheber einer neuen,

etwas rasch anfgeschossenen Xudrnn-Hypothese
,
nnd er verzieh

seinem Schuler auch die Kompromisse nicht, auf die er in den ortho-

graphischen Fragen eingegangen war.

Aus Wilmanns Seminar sind nicht ehen viele Dissertationen

hervorgegangen : sie verraten stets die nnmittelbaren Anregungen

des Meisters, nicht immer seine strenge Leitnng. Aber von seinen

eigenen Monographien geht eine ganze Reihe nnmittelbar auf diese

tibuEgen zuriick, deren Programm er abwechslungsreicher gestaltete,

deren Ziele er hoher steckte, als es im allgemeinen bei nns iiblich

ist : so die hochst anregenden Arbeiten iiber das Annolied nnd iiber

Lamprechts Alexander, so der freilich verfehlte, aber durch den

Widerspruch fruchtbar gewordene VorstoB gegen das Alter der

Dichtungen Heinrichs von Melk, so vor allem die ausgezeichneten

Arbeiten iiber den „AltdeutschenE,eimvers“ und die „Untersuchungen

zur mittelhochdeutschen Metrik“, die zum besten gehoren, was je

auf diesem Grebiete geleistet worden ist.

Xachdem die Reihe dieser „Beitrage zur Greschichte der dentschen

Litteratur“, die in vier Heften 1885—1888 erschienen, abgeschlossen

war, hat sich Wilmanns einem groBen grammatischen Werke zuge-

wandt, dessen Ausarbeitung das Ende seines Lebens ausfiillen

sollte, ohne daB daneben die litterarhistorischen Studien je ganz

zu verkiimmem brauchten. In den Jahren 1893—1909 sind die

ersten drei Biinde seiner „Deutschen Grammatik“ (vier Teile) er-

schienen. nnd wir wurden gewiB auch den vierten, die Syntax, be-

sitzen, wenn nicht der starke Beifall den sich dies Werk errang,

wiederholt neue Auflagen des ersten Bandes notig gemacht hatte.

Die Grrundlagen dieser Arbeit hatte Wilmanns seit Jahren in seinen

grammatischen Vorlesungen gelegt, in denen er mit vorbildlicher

Klarheit in abwagender Kritik die Resultate der Forschnngen

Anderer vorlegte, die er durch eine Fiille eigener Beobachtungen

vermebrte imd aus reichster Gesamtanschanung des sprachlichen

Lebens zu eiuem groBen Bilde vereinigte. Das Werk ist somit der

reifste Xiederschlag seiner Lehrtatigkeit wie seiner Forscher-

arbeit. Nicht alle Seiten freilich von Wilmanns wissenschaftlicher

Eigenart sind hier zu finden: der kiihn vordringende Zweifel, die

skeptische Kritik und anderseits die machtvolle historische Kon-
struktion fehlen. Aber dafiir haben wir hier das beste seines sitt-

lichen Wesens: iiberall rustiges Lernen und Tmlernen, stille und
freudige WJirdigung fremden Verdienstes und fremder Hilfe, iiberall
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regste geistige Anteilnahme und mhiges Nacharbeiten, Niicbtern-

heit ohne Trivialitat — und bei allem eine wahrhaft vornebme

Bescbeidenheit

!

TJnser Zeitalter der Grrundrisse, Enzyklopadien, Handbiicber

and Elementarbiicber bat sicb allzufrub entwobnt, die grofien nn-

veraltenden Werke der Altmeister zn lesen. Da ist es denn als

ein bobes Gliick zn preisen, vor allem fiir nnsere Jugend, die wir

nur scbwer za Jacob Grimm zuriickfubren konnen, da6 ibr in Wil-

manns ein Fiibrer erstanden ist, der stets im unmittelbaren Ver-

kebr mit jenen Grofien lebte and sicb in diesem Verkebr stolz und

bescbeiden das beste erworben und bewabrt bat, eine starke sitt-

licbe Personlichkeit.
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Uber metamorphische Prozesse in den krystallinen

Schiefern.

Von

0. Mfigge.

Gelesen in der dffentlichen Sitzung am 11. November 1911.

Xachdem chemiscbe und mineralogische Zusammensetzimg,

Struktur und Textur der Eruptivgesteine durch die Untersuchungen

im letzten Drittel des verflossenen Jahrhunderts bis zu einem

gewissen Grade aufgeklart waren, haben sich die petrographischen

Forsehungen in den letzten Decennien mit steigender Intensitat einem

Problem zugewandt, das schon seit dem Anfange des 19. Jakrhun-

derts zu vielfachen, aber meist wenig frucbtbaren Hypothesen Ver-

anlassung gegeben hatte, namlick der Entstekung der krystal-
linen Sckiefer. Die inzwiscken zu groBer Feinkeit ausgearbei-

teten petrograpbiscken Metkoden kaben zu der Erkenntnis gefiikrt,

daB sie mindestens zum groBen Teil als metamorphische zu

betracliten sind, indem Umwandlungsprozesse noch nack ikrer Ab-
lagerung und Yerfe.stigung auf die Herausbildung ihres gegen-

wiirtigen Zustandes einen ahnlich groBen EinfluB gehabt haben
wie der ProzeB der Enstarrung bei den eruptiven und der der

Sedimentation bei den iibrigen Gesteinen. Aber wahrend die

Petrographic bei den letztgenannten Gesteinsklasscn das Ausgangs-
material seiner chemischen Zusammensetzung und Herkunft nack

als gegeben betrachtet, und weitere Feststellungen dariiber we-
sentlich der Geologic iiberlaBt

,
wird fiir die metamorpkischen

krystallinen Sckiefer die Frage nack der geologiscben Bedeutung
und Herkunft ihres Ausgang.'^mate^ials auch eine petrographische,

da die gesteimsbildenden Prozesse hier nicht, wie bei der Aus-
sckeidung aus .sckmelzfliissiger oder aus wasseriger Losung nack
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MaBgabe von Temperatur- nnd Drnckandernng abhangig sind n u r

von der chemischen Znsammensetznng des Ansgangsmaterials,

sondem auch von seiner mineralogischen Znsammensetzung, Strnk-

tur, Textur, Lagerung, kurz seiner ganzen Vorges chichte wie

sie in den genannten Eigenschaften verkbrpert ist. Das ist also

eine Abhangigkeit wie sie ja auch bei vielen relativ einfachen

physikalischen Vorgangen (elastisches und magnetisches Verhalten,

Schmelzen und anderen Znstandsandenmgen) bekannt ist und in

bochst komplizierter Weise in den Eigenschaften der organisierten

Materie znm Ausdruck kommt.

Die Bildungsgeschichte der Eruptivgesteine ist trotz der ge-

nanen Kenntnis ihres gegenwartigen Zustandes kaum in ihren

grbbsten Ziigen aufgehellt und fiir die aus wasserigen Liisungen

gebildeten Sedimente haben die bfntersuchangen van’t Hoff’s fiber

die Bilduug der oceanischen Salzlager eben erst an einem Beispiel

die Kompliziertheit der hier sich abspielenden Vorgange kennen

gelehrt. Die Inhomogenitat des Ansgangsmaterials der kry-

stallinen Schiefer gegeniiber der Horn ogenitat desjenigen der

beiden vorher genannten Gesteinsklassen laht erwarten, daB die

metamorphischen Prozesse derart verwickelt sind, daB ihre Klar-

legung bei der gegenwartigen Kenntnis der gesteinsbildenden Vor-

gange noch fast hoffnungslos erscheint. In der Tat soUen im

folgenden nur einige Vorgange etwas naher beleuchtet werden,

welche nach der zeitigen Auffassung dabei wesentlich in Betracht

kommen.

Da trotz der Erkenntnis von der Moglichkeit eines Zerfalls

der chemischen Elemente innerhalb geologischer Zeitraume deren

Art und Menge immer noch das bestandigste Merkmal eines Kbr-
pers sind, wird der Vergleich der chemischen Zusammen-
setzung .eines krystallinen Schiefers und seines Ausgangsma-
terials von der allergroBten Bedeutung sein. Die von manchen
Petrographen gemachte Annahme, daB bei der Metamorphose keine

wesentliche Ab- und Zufnhr von Stoffen stattfinde (mit Ausnahme
von Wasser, welches als das ganze Gestein durchdringend an-

genommen wird) bedeutet natiirlich eine wesentliche Vereinfachung

and erscheint gegenwartig fast als unumgangliche Voraussetzung

fiir Gesteine, die in dieser Hinsicht mit Erfolg untersucht werden
sollen; sie erscheint, mindestens in vielen Fallen, auch berechtigt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dafi unter den Eruptivgesteinen nicht

jede denkbare chemische Mischung von Silicaten, Oxyden etc. vor-

kommt, sondern daB lediglich gewisse Typen iiberall auf der Erde

wiederkehren. Gesteine von der chemischen Zusammensetzung

7 *
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dieser bekannten T^’^pen, sogar im groBen und ganzen in ahniicher

Haufigkeit und Massenkaftigkeit warden, in verschiedenen Giraden

der Umwandlung, nun anch unter den krystallinen Schiefern

angetroiFen, diese konnen also ohne Anderung des chemischen

Bestandes aus ersteren hervorgegangen sein. Ebenso haben wait

verbreitete Sedimente unter den krystallinen Schiefern ihre che-

mischen Aquivalente, z. B. Tone, Kalke, Kieselgesteine
,

psephi-

tische Massen u. a.

Unter alien geologischen Prozessen scheinen die der exomo-

morphen Kontaktmetamorphose mit jenen, welche zur Bddung der

krystallinen Schiefer fiihren, die groBte Ahnlichkeit zu haben;

die Art der Neubildungen ist zum groBen Teil dieselbe (Glimmer,

Granat, Skapolith und andere Kalktonerdesilikate, Cordierit, Stauro-

lith, Sillimanit, Feldspate, Turmalin, Epidot) und manche kon-

taktmetamorphosierten Gesteine (z. B. Diabase) sind von Gliedern

des krystallinen Schiefergebirges (z. B. Amphiboliten) nicht sicher

zu unterscheiden. Die Ahnlichkeit beider Vorgange ergibt sich

anch daraus, daB die Anderungen, welche krystalline Schiefer

innerhalb der Kontakthofe von Eruptivgesteinen erfahren, beson-

ders geringfugig zu sein pflegen. Die Annahme einer Konstanz

der chemischen Zusammensetzung wird nun auch dadurch unter-

stUtzt, daB bei der Kontaktmetamorphose in vielen, vielleicht den

meisten Fallen eine erhebliche Anderung der chemischen Zusammen-
setzung weder auf der einen noch auf der andem Seite des Kon-
taktes eintritt oder doch auf eine nur schmale Zone langs des-

selben beschrankt ist, wo sich eine Stotfzufuhr durch den Uber-
druck der in der Eruptivmasse vorhandenen Dampfe erklart. Die
Erhaltung scharfer Grenzen zwischen chemisch verschiedenen

Schichten oder andem TeUen (Gerdllen, Konkretionen etc.) des

Ausgangsmaterials trotz starker Metamorphose spricht ebenfalls

dafiir. Unter den Sedimenten sind kalkige wegen der bei hoherer
Temperatur leichten Verdrangung der Kohlensiiure durch Kiesel-

saure besonders empfindlich gegen Kontaktmetamorphose. Fiir

die Metamorphose der Kalke der kristallinen Schiefer gilt dies

nicht in demselben MaBe und der Umstand, daB ihre Marmore im
allgemeinen armer an Silikatneubildungen sind als die kontakt-
metamorphen Kalke rechtfertigt den SchluB, daB bei ibrer Umbil-
dung Zufuhr von Kieselsaure noch weniger als bei kontaktmeta-
morphen stattgefunden hat.

Dasselbe ergibt sich hinsichtlich der bei der Kontaktmeta-
morphose lokal reichlichen Zutuhr von Bor, Fluor etc. Denn
Anhaufungen von Mineralen pneumatolytischer Entstehung (Topas,
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Turmalin, flnorhaltige Griimmer, Wolframit, Apatit, FluBspat,

Axinit etc.) and derartig amfangreiche Pseadomorphosierangen

von Gesteinsgemengteilen wie sie z. B. in den Greisen vorliegen,

sind in krystallinen Schiefem
,
znm mindesten als regionale Er-

scheinnngen, nicht bekannt.

Bei den weiten Grenzen innerhalb deren die chemische Zu-

sammensetzang, namentlich der mechanischen Sedimente. schwankt,

ist es natarlich kaam mbglich far ein metamorphisches Gestein

den Eachweis einer Andernng seines chemischen Bestandes gegen-

iiber dem Aasgangsmaterial aas seiner jetzigen chemischen Za-

sammensetznng za fiihren
;

die Annahme einer solchen Andernng
far manche Gebiete grlindet sich daher wesentlich aaf ihre Textar

and Lagerang and scheint danach kaam zweifelhaft. Derartige

Gesteine werden aber anter den metamorphen mindestens eine

besondere Grappe bilden, fiir welche vielleicht weniger der Vor-

gang der Metamorphose nach MaBgabe von Drack- and Tempe-

rataranderang als die Mischang zweier Aasgangsmaterialien ver-

schiedenen Aggregatzastandes charakteristisch sein wiirde, aach

wenn diese anter ahnlichen Drack- and Temperatar-Verhaltnissen

wie die Metamorphose vor sich gehen sollte. Die Zwiespaltigkeit

des Aasgangsmaterials wiirde dabei ein iihnlich regelloses Schwan-

ken der chemischen Zasammensetzang wie bei mechanischen Sedi-

menten nach sich ziehen konnen.

Wahrend demnach in den Eraptivgesteinen das ganze Ans-

gangsmaterial zam Aafbaa des Gesteins verwandt wird (namlich

abgesehen von den ihrer Menge nach wenig bedeatenden ent-

weichenden Dampfen) and wahrend in den Sedimenten infolge

chemischer oder mechanischer Entmischang nar ein kleiner Teil

daza dient, ein sehr viel groBerer, namlich die Matterlaage oder

das Aafschwemmangsmittel nicht in das Gestein eingeht, wiirde

bei dieser letzten Gesteinsklasse der eigentlich gesteinsbildende

ProzeB eine Vermischang sein. Da liber diesen Vorgang
,
ob

er mehr in wasseriger oder mehr schmelzfliissiger Lbsang, bei

hoherer oder niederer Temperatar and Drack vor sich geht, bisher

nar sehr wenig bekannt ist, beschranken sich die folgenden Be-

trachtangen aaf jene Erscheinangen, welche fiir krystalline Schiefer

ohne wesentliche Andernng des chemischen Bestandes gegeniiber

dem des Aasgangsmaterials charakteristisch sind.

In welche Minerale (Phasen) eine Masse von bestimmter che-

mischer Zasammensetzang (System) zerfallt, hangt ab von den

aafieren Umstanden, Temperatar, Drack, vielleicht aach elektri-

schen Kraften. Schon fiir die Eraptivgesteine kennen wir diese
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sehr wenig, weil es dazu noch an zuverlassigen geologischen Ther-

mometern und Piezometern feldt. Aber auch wenn wir damit

hinlanglicb versehen waren, wiirde man gegenwartig noch nicht

imstande sein, das Resultat der Entmischung ohne Zuhiilfenahme

der petrographischen Erfahrung etwa so vorauszusagen wie dies

nach van’t Hoif hinsichtlich mancher Salzgesteine moglich ist.

Bei den krystallinischen Schiefern sind die Aussichten dafiir noch

viel unglinstiger
;
denn wiihrend bei den pyrogenen Gresteinen und

den Prazipitaten die Ausscheidung der Gremengteile mit relativ

grofier Gleichfbrmigkeit hber grofie Gebiete erfolgt, so dad die

Praecipitate wegen der gleichzeitigen Einwirkung der Schwere in

weithin ausgedehnten Schichten von nahezu konstanter Zusammen-

setzung zur Ablagerung gelangen und bei den pyrogenen Gesteinen,

wo aus leicht ersichtlichen Griinden ’) eine solche Saigerung meist

ausbleibt, groBe dreidimensionale Raume gleichformig erfiillt werden,

erfolgt die Bildung der Gemengteile der metamorphen Schiefer

gewissermafien in nur kleinen, aber iiuBerst zablreichen, von ein-

ander mehr oder weniger getrennten Laboratorien
,
namlich auf

den feinen Klilften in und zwischen den Gemengteilen des Aus-

gangsmaterials. Da dieses aber, zumal wenn es pyrogen ist, nur

aus wenigen Komponenten zu bestehen pflegt und Temperatur und

Druck iiberall als nahezu gleich angenommen werden kcinnen, so

wiederholen sich die Umsetzungen in diesen Laboratorien unzahlige

Male, und wenn sie auch in benachbarten im allgemeinen ver-

schieden sein werden, geht aus ibnen doch nicht jene Mannichfaltig-

keit von Xeubildungen hervor, welche z. B. die ebenfalls von ein-

ander getrennt, aber mit viel mannichfaltigerem Ausgangsmaterial

und bei sehr verschiedenen Drucken und Temperaturen arbeitenden

eigentlichen Erzlagerstatten (auch vor |den Salzlagerstatten) aus-

zeichnet -).

Jedenfalls ist fur die metamorphischen Vorgange in jedem
Gestein mit einer Mannichfaltigkeit von Mutterlaugen zu rechnen,

wobei auch zeitliche Andernngen sowohl hinsichtlich ihrer Zu-
sammen^etzung wie der Bodenkbrper ebensowenig wie bei Erap-
tivgesteinen und Prazipitaten ausgeschlossen sind, umsomehr als

auch Druck und Temperatur nicht, wie bei den Prazipitaten,

wesentlich konstant bleiben oder, wie bei den pyrogenen, dauernd

1) GroBe t'iscositat der Mutterlauge bei geringem I'literschied ibrer Dicbte
gegeiiubor der der Ausstheidungen

2) Von gesteinsbildenden Miueralen werden nur etwa doppelt so viele auf
die krystallini>clien Schiefer wie auf die Eruptivgesteine kommen.
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ia demselben Sinne sich aniern
,
soadern wiederholtea and sehr

betrachtlicliea Schwaakuagea uaterliegen kbaaea.

Je mehr die Umbilduag fortschreitet
,
am so mehr werden

voraassicktlich diese versckiedeaea Matterlaagea sich vermischea

aad mit eiaaader and ihrea Bodeakorpera ia Wechselwirkang

tretea; dabei mbgen Gemengteile, die anfangs aa andere ortlich

gebaadea erscheinen (wie Leakoxen and Ratil aa Titaneisen,

Zoisit an Plagioklas
,

Chlorit an Magnesiaverbindangen) spater

aach selbstandig aaftreten. In welchem Umfange ein Stoffaus-

taasch aaf kleinere Entfernangen zastande kommt
,

ist bisher

nicht binreicbend antersacbt
;

die allgemeine and gleichfbrmige

Verbreitang gewisser Neabildangen, deren Aasgangsmaterial mehr

lokal angehaaft erscbeint, wird da vielleicht Handbaben bieten.

(Allgemeine Verbreitang von Until in Phylliten, desgleicben von

Sericit, Chlorit, Ottrelith, Sillimanit, Tnrmalin a. a.) Weitgebende

Stoifwanderangen scbeinen aber kaam stattzufinden wie z. B. die

Erhaltang der scharfen Grenze von Gerollen zeigt, deren Cement

vollig amkrystallisiert ist. Immerhin wird die Mannichfaltigkeit

der Matterlaagea mit fortscbreitender Metamorphose, namentlich

wenn diese von einer Temperatarzanahme begleitet ist vermatlich

mehr and mehr redaziert and dies mn6 eine Vereinfacbang der

mineralogischen Zasammensetzang nacb sich zieben, wie sie tat-

sachlicb die krjstaUinen Schiefer der sog. tiefsten State gegentiber

denen der boberen cbarakterisiert.

Nnr in dem Ealle, da6 das Aasgangsmaterial nar pyrogene

oder nar hydatogene Gemengteile entbielt and die in Umbildang

begriilene Scbolle der Erdkraste sich boberen Temperatarstafen

daaernd nabert oder von ibnen entfernt, kbnnte fiir die Metamor-

phose vielleicbt ein abnlicb einbeitlicber and einfacher Verlaaf

erwartet werden wie bei der Erstarrang pyrogener Gesteine,

obwobl ancb bei diesen vermatlicb komplizierte Reaktionen zwischen

Aasscbeidangen and Matterlaage viel haafiger sind als gemeinhin

angenommen wird ^). Der meist amphigene Charakter des Aas-

gangsmaterials and die Kompliziertbeit der tektoniscben Bewe-

1) Vergl. z. B. die Untersuchung von Shepherd, Kankin und "Wright iiber

das nur ternare System CaO-AljOj-SiOj (Zeitschr. f. anorg. Chemie 71, 19, 1911).

— In den metamorphen Gesteinen weisen z. B. Aggregate von Qnarzkdrnern die

von mehr oder minder gradlinigen oder. nach der Faltelung des Gesteins ver-

laufenden EinschluBreihen ohne Ablenkung an den Grenzen der Korner durch-

setzt werden auf Pseudomorphosierung durch Quarz hin; die Kompliziertbeit der

Yorgange wird auch illustriert durch die von Brauns neuerdings aus Laacher

Auswurflingen beschriebenen Pseudomorphosen von Korund nach Andalusit.



104 0. Miigge

gungen, der nur allmahlige Ansgleich in der Zusammensetznng der

Mntterlangen an verschiedenen Stellen eines Gesteins laBt aber

erwarten, dafi Eesorptions-Vorgange bei der Metamorphose noch

viel baufiger als bei der Erstarrnng sein werden
;
namentiich wenn

die Versenkungsgeschwindigkeit der Scbolle kleiner ist als die

Umwandlnngsgescbwindigkeit ibrer Gemengteile wird das Gestein

nacb und nacb eine ganze Reihe von Metamorpbosen erfabren

konnen nnd zwar aucb in dem Falle, daB ihre Gemengteile sich

beim Absinken der Scbolle ibren Entstebungsbedingungen wieder

nabern. So ist es z. B. sebr wobl mbglicb
,
daB der Zerfall von

natronreicbem Ortboklas in Mikroklin + Albit in einer gewissen

Tiefe scbneller erfolgt als an der Oberflacbe, ebenso die Ent-

miscbnng Titan-baltiger Silicate, Eisen- oder Li-baltiger oder Cal-

cium-reicber Feldspate n. dergl. m.

Ob die Umsetzungen zwiscben den Gemengteilen des Ans-

gangsmaterials nacb jenen einfacben Gleicbungen erfolgen die na-

mentlicb von Becke hierfiir anfgestellt sind, mag nacb dem eben

Gesagten einigermafien zweifelbaft erscbeinen, znmal ancb die Zn-

sammensetznng mancber Komponenten nnr nnsicber bekannt ist;

immerbin konnen sie so lange ein Bild der Vorgange vermitteln

als andere Bodenkbrper als die in jenen Gleichnngen fignrierenden

nicbt beobacbtet sind.

Griinde, weshalb die TJmsetznngen so wie angenommen

oder beobacbtet verlaufen, sind bisber nur wenige anzufiibren.

Von den verscbiedenen Modifikationen polymorpber Stoffe
ist an der Erdoberflache die bier stabilste wegen ibrer geriugeren

Lbslicbkeit im allgemeinen am weitesten verbreitet. Die dort

weniger stabilen fehlen nun aucb den krystalliniscben Scbiefern

oder sind in ibnen seltcn (Aragonit, Marcasit, Anatas, Brookit,

Tridymit, Colloide und Glaser)’). Diese verbreiteteren Formen
sind nun aber keineswegs, wie wobl behauptet ist, die dichteren,

wenigstens Kalkspat und Graphit machen hiervon eine Ausnabme,
sodaB daraus kaum auf groBeren Druck bei der Umbildung zu

schlieBen ist. Aucb an der in krystallinen Scbiefern sebr ver-

breiteten Entmiscbung der Plagioklase aus pyrogenem Ausgangs-
material ist das sog. Vo lumen ges etz

,

welcbes aussagt, daB die

Umbildnngen in den krj’stallinen Scbiefern im allgemeinen unter

1) Sillimanit und Riitil scheinen sowohl bei hoher Temperatur mit niederem

Druck wie bei niederer Temp, mit hohem Druck stabil zu sein, wahrend Anatas
und Brookit, ebenso Andalusit und Cyanit Gebiete des Zustandsfeldes mit mitt-

leren Drucken und Temperaturen zuzukommen scheinen.



Uber metamorphiscte Prozesse in den krystallinen Schiefern. 105

VoltimenverkleinerTiiig verlaufen, kaam zu priifen, da die dabei

eintretenden Dichteanderungen in die Grrenzen der Beobacktungs-

fehler fallen wiirden, abgesehen davon, dafi die Entmiscbnng wohl
meist von einem Zerfall des Anortkit-Molekiils begleitet ist.

Sehr bemerkenswert ist, daB in den krv^stallinen Schiefern

eine Grnppe von Mineralen als eigentliche Gemengteile ganz fehlen,

die bei den XJmsetznngen der Gemengteile pyrogener Gesteine

nahe der Oberflache sehr haufig entstehen
,
namlich die Zeolithe.

Aber auch darans ist ein Schlufi auf die Volnmenverhaltnisse nicht

zu ziehen, da nicht bekannt ist ob eine Gemenge von Zeolithen

gegeniiber einem solchen aus pyrogenen Silicaten + Wasser von

gleicher Durchschnittszusammensetzung dutch groBeres oder klei-

neres Volumen ausgezeichnet ist^).

Es ist dann bebauptet und betont worden, daB in krystallinen

Schiefern namentlich solche Silicate vorkommen . die gegeniiber

der Summe der Volumina ihrer Oxyde eine Verdichtung auf-

weisen. Indessen gibt es unter den gesteinsbildenden Silicaten

eine groBe Anzahl, welche auch oder sogar nur unter Bedin-

gungen entstehen bei denen groBer Druck ausgeschlossen ist und
die trotzdem die erwahnte Volumenverminderung aufweisen (Gros-

sular, Vesuvian, Eorsterit, Fayalit, Enstatit, Diopsid, Akmit,

Muscovit, Titanit). Mehrere fiir krystalline Schiefer durchaus cha-

rakteristische Minerale zeigen andererseits Volumenvermehrung
gegeniiber ihren Oxyden (Spinelle, Cordierit, Sillimanit. Orthoklas,

Albit). Xun fehlen zwar den metamorphischen Schiefern eine ganze

Reihe von Mineralen die gegeniiber ihren Oxyden dutch Volumen-

vermehrung ausgezeichnet sind, (namentlich Leucit, Sudalith etc.,

Gehlenit, Mejonit und Marialitb (von welch letzteren aber Misch-

krystalle vorkommen), ferner lilonticellit, Wollastonit und viel-

leicht Anorthit) aber alle diese Minerale sind auch unter niedrigem

Druck an der Erdoberflache sehr wenig bestandig, sodaB man
kaum geneigt sein wird

,
ihre Nichtexistenz in den krystallinen

Schiefern auf Rechnung eines hohen Druckes bei deren Entstehung

zu setzen.i

Als eigentliche Beweisstiicke fiir obige Behauptung bleiben

1) Diirfte man annehmen, daB das nicht bekannte Mineral der Zusammen-
setzung XaAl Sij 0,, dasselbe Molekularvolumen babe vie der Leucit

,
so wiirde

sicb die Dichte des Analcim, venn keine Verdichtung stattfindet zu 1.776 be-

rechnen, also erheblich kleiner als beobachtet (2.3); indessen sind die Molekular-

volnmina entsprechender Kali- und Katronverbindungen keinesvegs gleich fz. B.

fur NaCl = 27.4, fur KCl = 37.7
!)
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.

demnach wesentlich nur manche Grranate. Staurolith, Zoisit, Jadeit,

Hornblenden (Anthophyllit
,
TremoUth und Glaukophan)

,
Chlori-

toid und Distlien. Aber auch fiir diese scheint obige Behauptung

nur von geringer Bedeutung, weil ja in dem Ausgangsmaterial

kauin in einem Falle ein Gemenge jener Oxyde vorliegt, sondern

ein Gemenge anderer Verbindungen jener Oxyde. Deshalb

verdienen zur Stlitze des Volumengesetzes eigentlich nur jene

vorbin erwahnten von Be eke aufgestellten Gleicbungen eine Be-

riicksiebtigung, welcbe die in dem Ausgangsmaterial und dem me-

tamorpben Gestein wirklicb beobaebteten Komponenten entbalten

und in denen die durcb besonders groBe Dicbte ausgezeicbneten

Minerale der letzten Gruppe eine bervorragende Rolle spielen.

Nacb diesen Gleicbungen ersebeint nun in der Tat der metamor-

pbisebe ProzeB durcbweg von einer erbeblicben Volumenverkleine-

rung begleitet was mit der aus anderen Erwagungen entsprungenen

Annabme in gutem Einklang ist, daB er unter bbberem Druck ver-

lauft als der BildungsprozeB des Ausgangsmaterials. Diese An-

nahme erfahrt, wie sicb gezeigt bat, durcb die Form der Ge-
mengteile und dieTextur des Gesteins eine willkommene

Bestatigung.

Da die Umsetzungen an zablreicben Stellen gleichzeitig er-

folgen, werden immer viele sog. Krystallkeime gleichzeitig vor-

banden sein. die KorngroBe wird demnacb nur eine geringe,

die Entstebung von Einsprenglingen, sog. Porpbyroblasten, zunaebst

ausgescblossen sein. In einem vorgeriickteren Stadium der Um-
wandlung, wenn das cbemische Gleichgewicht annahernd erreiebt

ist, d. b. die aus ibm entspringenden Prozesse nur nocb auBerst

langsam verlaufen, kbnnen dann Oberflacbenkrafte zu einer Korn-
V er g r 6 6 e r u n g fiibren

,
fiir deren durcbscbnittlicben Betrag in

maneben Fallen ein MaB vielleicbt aus dem Vergleicb der Korn-
grijBe der in anderen Gemengteilen eingescblossenen mit den frei

im Grundgewebe liegenden zu gewinnen sein wird. Sie wird sicb

namentlicb bei solcben Mineralen bemerkbar macben, deren Ober-
fliicbenspannung gegeniiber der Mutterlauge besonders groB ist

und diese eventuell zu Porpbyroblasten entwickeln. Vollstiindig-

keit der mineraliscben Umbildung und KorngroBe werden im all-

gemeinen Hand in Hand geben iibnlicb wie bei der Verfestigung
pyrogener Gesteine. welcbe bei kleinem Korn baufiger nocb als

bei groBem Eeste ibres Ausgangsmaterials (Glasmas.se) fiibren,

mit dem 1 nter.scbiede aber . daB in krystallinen Sebiefern wegen
e s V cben b eber.'jatti^un^. de r geringen Menge Mutter-
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lauge und der langanbaltenden Wirkung der Oberflachenkrafte

Skelettbildungen fast ausgescblossen sind.

Man bat wohl geglanbt die Neubildongen nach der unter diesen

Umstanden erzielten, vielfach nur geringen Vollkommenbeit der

krystalKnen Ausbildnng in eine bestimmte, die sog. kry stall o-

blastiscbe E,eihe ordnen zu konnen, derart, da6 ein jedes Grlied

gegeniiber dem nacbfolgenden 'seine krystallographische Form zur

Geltung bringt. Es ist indessen anzunebmen. da6 ein jeder

wacbsende Krystall gegeniiber seiner Mutterlauge eine bestimmte,

von der Znsammensetzung derselben (und Druck und Temperatur)

abbangige kry s t alio gra p bisc be Form annimmt die an der

Beriibrungsstelle mebrerer Krystalle abnlicb wie bei der (nicbt

gesetzmaBigen) Verwacbsung makroskopischer Krystalle nur

scbeinbar eine unregelmaBige, nicbt gesetzmaBige, ist. daB demnacb

niebt von einer Konkurrenz der krystallographiscben Ausbildung

verscbiedener Krystalle untereinander sondern nur gegeniiber der-

selben Mutterlauge die Rede sein kann. Da nun die Zusammen-
setzung dieser Mutterlauge scbwankt im selben und erst recbt in

verscbiedenen Gesteinen
,

wird man eine allgemeine krystallo-

blastiscbe Reibe nicbt aufstellen konnen.

Nacb den Erfabrungen an klinstlicben und natiirlicben Kry-

stallen scheinen flachenreicbe Krystalle namentlicb dann zu

entsteben, wenn durcb cbemiscbe oder mecbaniscbe Corrosion ibrer

gesetzmaBigen Form beraubte Krystalle wieder auszubeilen be-

ginnen. Ein Teil der so zunachst entstebenden Flacben pflegt

dann bei weiterem Wacbstum bald wieder von solcben mit kleinerer

Wacbstumgescbwindigkeit verdrangt zu werden. Derartige Vor-

gange mogen sicb an mancben protogenen Gemengteilen abspielen

;

bei den Keubildungen werden nur solche Flacbenkomplexe sicb

entwickeln
,

die dem Minimum der Oberllacbenenergie geniigen

und wenn die dieses Minimum beeinflussenden Aenderungen von

Druck, Temperatur und Zusammensetzung der Mutterlauge lang-

samer erfolgen als das Wacbstum der Krystalle, wird zu jeder

Zeit nur ein mit der Mutterlauge aucb hinsicbtlicb der Oberflacben-

energie im Gleicbgewicbt befindlicber, nicbt in Umformung be-

grilfener und desbalb nur einfacber Komplex von Flacben sicbtbar

sein. Daraus mag es sicb z. T. erklaren, daB die Form der Ge-

mengteile in den metamorpben Scbiefern im allgemeinen einfacber

ist als in den pyrogenen Gesteinen, auf Ivliiften und in Drusen,

fur welche die auBeren Bedingungen sicb so scbnell audem mogen,

daB eine vbllige Anpassung der Form an cliese bis zum Moment
der Erstarrung nicbt mebr erreicbt wird.
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Ximmt man an, daB die Zwillingsbildung dnrcli Anlage-

rung komplexerer Molekeln an den wachsenden Krystall znstande

kommt, so wird es verstandlich, daB anch sie, wie woM behauptet

ist, an den Gemengteilen metamorpher Schiefer seltener als sonst

zu beobacbten ist, denn angesichts der Langsamkeit mit der in

ibnen alle Aenderungen verlaufen wird die gleicbzeitige Anwesen-

heit verscbiedenartiger blolekeln weniger wahrscbeinlich.

Auf die Form der Gemengteile ist schlieBlich noch ein TJm-

stand von groBem EinfluB auf welcben zuerst Be eke die Aufmerk-

samkeit gelenkt hat. Aus thermodynamischen, zuerst von Gibbs
angestellten Betrachtungen, wie auch solchen von Riecke der schon

auf ibre Bedeutung fiir das Wacbstum der Krystalle binwies,

folgt, daB gepreBte (n. ebenso gespannte) Stellen eines Krystalls

leiebter loslich sind als meebaniseb niebt beanspruebte
;
daB dem-

nach ein in seiner gesattigten Lbsung befindlicher Krystall sich

an den gepreBten Stellen auflost. und da die Losung dadurcb fiir

die nicht gepreBten Stellen iibersattigt wird, an letzteren wacbst.

Die Gemengteile eines derartig gepreBten, in Umkrystallisation be-

Bndlichen Gesteins mtissen daher im allgemeinen taflig werden

nacb einer Ebene senkrecht zur Pressung
,

die Gesteine danach

sebiefrig (Krystallisationsscbieferung). Es zeigt sicb also

ein EinfluB der Pressung auf das Verbaltnis der Di-
mensionen des Krystalls (niebt auf den sog. Krystallbabitus).

Krystalle mit einer sebon beim Wacbstum obne einseitigen Drnck

bevorzugten Flache werden nacb dieser noch mebr taflig werden,

wenn diese Flache senkrecht zur Pressung liegt, die taflige Aus-

bildung wird sich mebr einer isometrischen nahern, wenn jene be-

vorzugte Flache parallel der Pressung liegt. Hat ein Gemengteil

eine bevorzugte Wacbstamsrichtung (Zone von Flachen)
,

so wird

diese noch mebr ausgepragt, wenn sie in der Ebene senkrecht zur

Pressung liegt, weniger wenn sie der Pressung parallel ist.

Dies sind Folgerungen aus dem von den Petrograpben soge-

nannten Riecke’ schen Prinzip welcbe im allgemeinen mit den

Beobachtungen iibereinstimmen. Daneben sind aber Beobaebtungen
hinsichtlicb Form und Anordnung der Gemengteile in gepreBten

Gesteinen gemacht, fiir deren Erklarung das Riecke’sche Prinzip

nicht ausreicht.

Die Druckverteilung in den Gesteinen wird nicht immer wie
vorbin zuniicbst angenommen eine derartige sein, daB der Druck
in einer Richtnng ein maximum, in den dazu senkrechten kleiner,

und annahrend gleicb ist, sodaB ist

r maximum —medium > medium— minimum.
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Es ist ebenso haufig der Fall zu erwarten, da6 der Brack in den

zum minimum senkreckten Richtnngen annakernd gleich ist, also

2) maximum — medium < medium — minimum.

In diesem zweiten Fall der Druckverteilung wiirden sonst iso-

metriscb wacksende Gremengteile sick zu Stengeln entwickeln deren

Langsricktung parallel dem Druckminimum liegt, sonst sckon

stenglig wacksende wiirden zu diinnen Fasern werden, wenn sie

mit der bevorzugten Wachstumricktung dem minimum parallel

liegen, sie wiirden sick mehr isometrisck entwickeln, wenn diese

Ricktung senkreckt zum minimum liegt. Blattrig krystallisierende

Minerale wiirden soweit ikre Tafelebene dem minimum parallel

liegt zu Tafeln werden die nack dieser Ricktung gestreckt, im

iibrigen wirteltormig um sie angeordnet waren u. s. f. Das Ge-

stein wiirde demnack parallel dem Druckminimum gestreckt sein

und Absonderung nack alien Flacken aus der Zone des minimums
aufweisen konnen.

Auch dieses ist bei den sog. Stengelgneissen beobacktet;

aber wakrend ausgezeicknete Sckieferung mit gar nickt oder wenig

ausgepragter Streckung eine ganz gewbknlicke Ersckeinung ist,

ist Streckung okne Sckieferung so viel seltener, dab man daraus

auf viel groBere Haufigkeit der Druckverteilung nack dem ersten

Schema schlieBen miiBte.

Aus der Form der gepreBten Sckolle und ikrer Orientierung

zur Druckricktung ist eine derartige Druckverteilung aber kanm
abzuleiten; erstere ist entweder als unregelmaBig oder als tafelig

anzuseken, der Druck meist als annakernd tangential zur Erdober-

flache, womit auck das meist steile Einfallen der Sckieferungsebene

stimmt. Handelt es sick um stark gefaltete Sedimente, so pflegt

die Sckieferung dock unbekiimmert um die weckselnde Lage et-

waiger Sckickteuflacken die genannte Orientierung beizubekalten.

Aber auch eine weitere Eigentiimlichkeit gepreBter Gesteine

findet durck das Riecke’scke Prinzip nock nickt ikre Erklarung.

In dem Falle, daB die Druckverteilung ausgezeicknete Sckieferung

nack einer Ebene bewirkt, sollen die Gemengteile taflig nack der

Sckieferungsebene werden, ikre krystallograpkische Orien-
tierung zum Druckmaximum ist aber dadurck in keiner Weise
bestimmt, sie kann jede beliebige sein. Bei annakernd isometrisck

wacksenden und auck nickt durck vollkommene Spaltbarkeit oder

leicktes Gleiten nack nur 1 Ebene ausgezeickneten Mineralen trifft

dies auch zu; so erscheint z. B. bei den tafligen Quarzen granu-

litiscker Gesteine im Schliff senkreckt zur Sckieferung die Spur

der basischen Endflacke unter ganz weckselnden Winkeln zur
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Schieferung geneigt. Bei Gemengteilen schiefriger Gesteine da-

gegen, welche dnrch anisometrisclies WaclistTim oder groBes Spalt-

oder Gleitvermdgen nach nur einer Ebene
,

oder (was fur viele

Minerale zutrifft) durch beides gleichzeitig ausgezeichnet sind, ist

die kry stallograpbiscbe Orientierung keineswegs un-

abbangig von der Scbieferungsebene, vielmebr liegt bei

derartigen „glimmerartigen“ Gemengteilen die ausgezeicLnete Ebene

fast stets parallel der Schieferung, analog bei Gemengteilen von

stengligem Typus die ausgezeicbnete Richtung in der Scbiefernngs-

ebene, zugleich parallel der Streckungsricbtnng, wenn eine solcbe

ansgepragt ist.

Diese krystallographiscbe Orientierung zum Drnck lafit

sicb aus der mechanischen Einstellnng der anisometriscben

Gemengteile ^ur Pressnng erklaren
;[

die sog. toten Raume (Schie-

ferungs - nnd Strecknngsbofe) beiderseits von Porpbyroblasten

weisen ja direkt auf eine gewisse
,

nicbt nur cbemische, sondern

auch mechanische Beweglicbkeit des geprefiten Materials bin. Man
darf unbedenklicb annebmen, daB glimmerige nnd fasrige Minerale

die in den ersten Stadien der Gesteinsumwandlnng in hbcbst mi-

kroskopiscben, Dimensionen entstanden sind
,
beim Eintreten des

ersten einseitigen Druckes sicb diesem gegenuber orientieren
,

bei

der ersten Druckverteilung mit der Tafelflacbe bezw. Langsrichtung

senkreckt zum maximum
,

bei der zweiten mit der Langsricbtung,

bezw. Tafelflacbe parallel dem minimum. GemaB dem Riecke’schen

Prinzip wird dadurcb nun die Anisometrie ibrer Ausbildung nocb

verstarkt, dadurcb die Genauigkeit ibrer Einstellnng zum Druck
und die Moglichkeit zum eventuellen Gleiten nocb erbbbt u. s. f.

Durcb diese mecbaniscbe Einstellung zum Druck findet nun
auch die vorbin erwabnte Tatsacbe ihre Erklarung, daB bei den

dynamiscb metamorphosieiden Gesteinen Schieferung eine weit

baufigere und ausgepragtere Erscheinung ist als Streckung, und
zwar durcb Beriick.sicbtigung der Tatsacbe

,
daB unter den Ge-

mengteilen der metamorphischen Gesteine, zumal denen welcbe als

protogene vorbanden sind oder im Anfang der Metamorphose ent-

steben, Minerale vom Habitus der Glimmer viel haufiger und reicb-

licher auftreten als fasrige. Ihre, wenn man so sagen darf, hbcbst

ausgesprochene Zweidimensionalitat hinsicbtlich Form und Coha-
sionseigenschaften wird selbst im Falle einer Annaberung der
Druckverteilung ; an den zweiten Grenzfall (max. — med. < med.

—

min.) viel eber zu deutlicher Schieferung als zu bloBer Streckung
fiihren ^).

Ij esentlich auf „Ki’ystallisationsstreckung“, d. h. Orientierung des
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Eine solche mechanische Einstellung anisometrisclier Gemeng-
teile zum Druck ist iibrigens auch von Anderen, speziell auch

Becke, angenommen worden
;
hier sollte nur gezeigt werden, wie

sehr diese Annahme dnrcli die krystallograpkische Orien-

tieruDg zur Pressung unterstiitzt wird.

Eine andere Erklarung der letzteren, die aber ebenfalls auf

die krystallographischen Eigenscbaften der geprefiten Krystalle

zuriickgeht, lafit sick vielleickt aus der Biecke’scken Eormel fiir

die Schmelzpunkterniedrigung (oder Loslichkeitserhokung) bei ein-

seitigem Druck ableiten. Da in letztere auch der Elastizitats-

koeffizient eingeht, dieser aber bei gut spaltbaren oder gleitfahigen

Krystallen vermutlich besouders stark mit der Richtung variiert,

ist es denkbar
,
dab die Lbslichkeitserhohung fiir Pressung pa-

rallel zur Spaltflacbe sehr viel hohere Werte anninimt als fiir

Pressungen senkrecht dazu, sodad Krjstalle von der ersteren

Orientiernng zur Pressung friihzeitig verschwinden zu Gunsten

jener deren Spaltflache senkrecht zur Pressung Regt *).

Noch ein anderer Umstand mahnt indessen dazu, den EinfiuB

des gerichteten Druckes auf die Form der Gemengteile nicht zu

iiberschatzen. Er mtifite sick am reinsten, d. h. unbeeinfluBt von

der Bevorzugung einzelner Elachen und Richtungen hinsichtlich

Wachstum und Cohasion
,

bei regularen Krystallen zeigen. Aus-

schliefilich aus solchen aufgebaute krystalline Schiefer gibt es

nicht, wohl aber kommen unter ihren Porphyroblasten viele regu-

lare vor. An diesen fallt nun im allgemeinen keineswegs eine

Abplattung nach der Schieferungsebene (oder Streckung nach der

Streckungsrichtung) auf, auch nicht wenn sie in stark mechanisch

Wachstnms gegenuber dem Druckminimum berubt vielleicLt die Bildung eigen-

tiimlicb parallelfasriger Varietaten mancher sonst mebr oder weniger isometriscb

entwickelter Minerale bei welcben die Fasern senkrecht zu eiiier ScbicLt- oder

Kluftfliicbe stehen, wiihrend die Lagerstatte selbst des Minerals schichtartig (oder

taflig nach der Kluftflache) ist. Derartige Minerale (Fasergyps
,

fasriges Bitter-

salz, fasriger Brucit, fasriges Bodeneis, Cbrysotil) entstehen aus ihrem Muttermi-

neral wohl unter Voliimenvermehrung. Wenn der daraus entspringende gleich-

formige Druck nun durch Zersprengung des Gesteines lungs einer Schicht- u. s. w.

Fuge ungleichformig wurde, muBte die sonst isometrische Xeubildung fasrig pa-

rallel dem Druckminimum, d. h. senkrecht zur Kluftflache werden.

1) Derselbe Yorgang wiirde sich auch abspielen konnen, wenn die Ober-

flachenenergie bei den senkrecht oder schrag zur Spaltflache tafligen glimmerar-

tigen Krystallen sehr viel groBer ist, als bei den parallel. zur Spaltflache tafligen;

das wiirde (bei Annahme von Gitterstrnktur) voraussetzen, daB die Xetzdichte in

den Spaltflachen besonders groB ist, was ja auch aus anderen Grunden sehr

wahrscheinlich ist.
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beansprachten Gresteinen liegen, deren Scbieferung bei groBem Ge-

halt an ibnen vielmehr undentlicb wird. Dieser geringe EinfluB

der Pressung auf die Form regularer Porphyroblasten zeigt sich

auch in solchen Fallen, wo ausgezeichnete Scbieferungs- oder

Streckungsbofe bezengen, daB die Porphyroblasten nicbt etwa erst

nach Aufhoren der Pressung entstanden sind *).

Die Gemengteile der Gesteine sind, obwobl krystallin, im all-

gemeinen nicbt homogen. Isomorpbe S chic b t ung ist bei ibnen

weit verbreitet, namentlicb bei denen ans den relativ scbnell er-

starrten EfFusivgesteinen. Ein Ausgleicb derartig verscbiedener

Scbicbten dnrcb Diffusion im krystallinen Zustande, obne Zubilfe-

nabme eines Losungsmittels
,

scbeint auch innerbalb geologiscber

Zeitraume bei gewbbnlicber Temperatur so gut wie gar nicbt za

erfolgen, wie ihre Erhaltung selbst in palaeozoiscben Gesteinen

zeigt. Nacb Erfahrungen an den Metalllegierungen ist es aber

sebr wohl moglicb, daB ein solcher Ausgleicb bei boberer, wenn
auch vom Scbmelzpunkt noch weit entfernter Temperatur erheblicb

bescbleunigt werden kann. Soweit die Gemengteile Losungen zu-

ganglich sind, wird dieser ProzeB vermutlich aneb schon bei ge-

wobnlicber Temperatur vor sich geben, sodaB derartige Gemeng-
teile krystalliner Scbiefer, obwobl protogen, doch nicbt immer
unverandert sein werden.

Bei den neugebildeten Gemengteilen wird natiirlicb die Reiben-

folge etwaiger isomorpher Scbicbten wegen der Verscbiedenbeit

von Mutterlange, Druck und Temperatur eine andere sein konnen
als bei den protogenen, und speziell gegeniiber den pyrogenen

werden, da die Scbmelztemperatur bei der Umbildung nicbt er-

reicbt ist, nacb den bisherigen Erfahrungen iiber die Abbangig-
keit der kliscbbarkeit von der Temperatnr geringere Unterscbiede

1) .Pyrit- und Magnetit-Krystalle in Touschiefer, Phyllit und Chloritschiefer,

Spinelle in Chloritschiefer, Granat in Glimmerschiefer u. a. Nur bei letzterem wird

zuweilen ein Tafeligwerden nach der Scbieferung angegeben, ist aber jedenfalls

auch selten. Die ebenfalls nach Form und Cohiisionseigenschaften gewohnlich
annahernd isometrischen Porphyroblasten von Dolomit, Magnesit, Apatit, Turmalin,
Staurolith u. a. verhalten sich ahnlich den regulareu. Ebenso ist an derben Massen
der oben genannten regularen und nicht regularen Minerale, und von Erzen, wie
sie gelegentlich krystallinen Schiefern eingelagert sind, bisher keine Orientierung
der Grenzeu ihrer Individuen zur Pressung nachgewiesen. Am Eis der Gletscher,

bei welchem der EinfluB gerichteten Druckes auf den Schmelzpunkt besonders
groB ist, wurde dagegen mebrfach eine Orientierung der Komer zur Pressung
beobachtet, sie ist hier z. T. zugleich eine krystallographische wie bei glimmer-
artigen Knstallen.
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in der Zusammensetzung der Schichten zu erwarten sein, um so

mehr, als eine wesentliche Bedingnng fiir die Entstehung isomorpher

Schichtmig, namlich groBe Wachstumsgeschwindigkeit gegeniiber

sehr kleiner Diffasionsgeschwindigkeit. fiir die Ilmbildangen nicht

mehr erfiillt ist, indem aucb die Wachstnmsgeschwindigkeit bei

ihnen nnr sehr klein ist, bei hoheren Temperaturen vielleicht sogar

kleiner als die Diffasionsgeschwindigkeit, in welchem Ealle iso-

morphe Schichtung gar nicht zur Ausbildung kommen wiirde weil

das Wachstum gewissermafien von der Diffusion iiberholt wiirde.

Auch hinsichtlich anderer Inhomogenitaten
,
wie Einschliissen

von Eremdkorpern, werden in der Art und Anordnung Unterschiede

zwischen unveranderten und veranderten protogenen Gremengteilen

und reinen ISTeubildungen zu erwarten sein. Charakteristisch ist

z. B. fiir die Porph;^Toblasten sowohl die groBe Zahl, wie das im

Verhaltnis zum Wirt groBe Volumen krystallisierter Einschliisse.

Soweit sie vom Wirt lediglich umwachsen sind, pflegt ihre An-
ordnung eine regellose zu sein, eine Ausnahme davon machen

aber manchmal durch scharfe Krystallform ausgezeichnete Porphy-

roblasten wie Granat. Aus dem Wirt selbst hervorgegangene

Einschliisse (Zersetzungsprodukte u. dergl.) sind dagegen vielfach

regelmaBig langs den durch die Pi'essung geoffneten Spalt- und

Translationsfugen and zwar auch in der Form scharf begrenzter

Stabchen und Tafelchen eingelagert.

Der Umstand, daB die Neubildungen an zahllosen Stellen langs

weit ausgedehnten Oberflachen gleichzeitig erfolgen, bedingt eine

sehr starke Verschrankung derselben, deren Anfange auch aus

pyrogenen Gesteinen in den Reaktionsrandern ihrer Gemengteile

bekannt sind. Solche Implikationsstrukturen sind verwandt den

eutektischen und lassen wie diese im allgemeinen die Erkennung

der Altersfolge nicht zu. Das Fehlen einer solchen fiir den ganzen

Bereich eines Gesteins schlieBt aber nicht ihr Vorhandensein inner-

halb eines jeden der oben erwahnten kleinen Laboratorien
,

also

z. B. fiir die Neubildungen innerhalb eines protogenen Gemeng-

teiles aus; indessen wird eine Neubildung die in einem derselben

zu den ersten gehiirt in einem andern die letzte sein konnen.

So braucht z. B. der an einer Stelle aus Cordierit hervorgehende

Kaliglimmer nicht gleichaltrig zu sein mit dem an einer andern

aus Orthoklas entstehenden
;

es kann also auch in den krystal-

linen Sehiefern derselbe Gemengteil in mehreren Generationen er-

scheinen.

Soweit die Neubildungen eine gesetzmaBige SteUung zu ihrem

Ausgangsmaterial annehmen, was wahrscheinlich viel haufiger der

Naebrichten
;
geschlfti. Uitteilangen 1911. 2. S
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Fall ist als sich bisher nachweisen laBt
,
konnen sie trotz ver-

schiedener Keimpunkte in spateren Stadien der Metamorphose zu

einheitlichen grbfieren Krystallen znsammenwachsen oder es konnen

Durchwachsungen nach Art der Mikroperthite entstehen. In alien

Fallen kommt es leicht zur Pseadomorphosierung des Ansgangs-

materials nicht nur hinsichtlich der Form seiner Gemengteile,

sondern auch der Besonderheiten ihres Banes und ihrer Anord-

nnng. Diese P alim ps

e

st-artige Verkniipfung der neuen mit

den alteren Strukturen ist fiir die metamorphen Sehiefer so recht

charakteristisch und angesichts der durch schwachere oder starkere

Schieferung bedingten Modifikationen der Form und Anordnung

der Gemengteile sehr variationsfahig.

Pseudomorphosierung von Gemengteilen ist bisher na-

mentlich an Porphyroblasten (die dann wohl als „Struktnrzentrum“

tiir Xeubildungen angegeben werden) beobachtet, aber wahrschein-

lich durchaus nicht bei ihnen besonders haufig, sondern nur leichter

erkennbar, wie auch der Fmstand zeigt, dab unter ihnen solche

nach dem in seinen XJmrissen besonders charakteristischen Granat

am haufigsten erwahnt werden. Auch knollige und knauelibrmige

Anhaufungen von Krystallen derselben Art, bei Einsprenglingen

pyrogener Gesteine gewohnlich, hier aber nur im kleinsten Mabstabe

zu erwarten und dann leicht infolge Komvergrbberung wieder ver-

schwindend, dlirften vielfach auf Pseudomorphosierung von Porphy-

roblasten beruhen.

Mangelhafte Ranmer fixHung, bei pyrogenen Gesteinen

ebenfalls haufig, ist bei krystallinen Schiefern nahezu ausgeschlossen

und secretionare Anhaufungen sind infolge dessen fast auf die

toten Raume beiderseits der Porphyroblasten beschrankt
;

ihre

Ausfiillung halt mit ihrer Entstehung anscheinend gleichen Schritt

denn ihr Material zeigt ebenfalls Krystallisationsschieferung und

es fehien ihm die fiir die Mandelfiillung der efPusiven Gesteine

charakteristischen wohlentwickelten Krystalle. Ein Absatz in

Zonen, entsprechend der Erweiterung ihrer Grenzen ist kaum be-

obachtet, wohl aber eine Art Reaktionsrand ihrer Fiillmasse gegen

das iibrige Gestein.

Andererseits nahert sich indessen die Struktur mancher kry-

stallinen Sehiefer, namentlich der sog. tiefsten Stufe, der mikro-

granitischen mancher pyrogener Gesteine. Vielleicht entstand

letztere in der Tat manchmal unter ahnlichen Verhaltnissen, indem
die Krystallisation nach Ausscheidung der sog. basischen Gemeng-
teile (Erze, Apatit, Zircon etc.) und etwaiger Einsprenglinge an
zahllosen Punkten der unterkiihlten (glasartigen) Schmelze fast



rber metamorphische Prozesse in den krystallinen Schiefem. 115

gleichzeitig einsetzte und ahnlich langsam und unter ahnlicher Be-

hinderung der krystallographisclien Formentwicklung, wenn anch

bei hbberer Temperatur und niederem Druck als in den krystal-

linen Schiefern verlief. Grofie Gleickforiniskeit und Feinkornie-

keit des Ausgangsmaterials wie sie etwa Tiefseesedimenten zu-

kommt miiBte die Entwicklung derartiger Strukturen in den kry-

stallinen Sckiefern begiinstigen.

Im Ganzen zeigt aber ibre Struktur die groBte Abnlick-
keit mit derjenigen kontaktmetamorpher Sedimente; speziell

kommen in ihnen auch jene auffallenden Bildungen vor die als

Knoten und Flecken in den Kontakt-Gesteinen bekannt sind.

Die Knoten sind Konkretionen, aber nicht in dem Sinne, daB bier

zahlreiche Individuen auf kleinem Baume angesammelt sind^),

sondern sie bezeichnen Stellen besonders starker KornvergroBernng,

indem dasjenige ]\Iineral. welches nach der Zusammensetzung des

Ausgangsmaterials und gemafi den auBeren Bedingungen der Me-

tamorphose hauptsachlich entstehen muBte sich hier zu Porphyro-

blasten entwickelte, also schneller wuchs als die iibrigen Nenbil-

dungen und diese dabei so reichlich umschloB, daB die Natur des

Porphyroblasten nicht immer sicker zu ermitteln ist. Derartige

Porphyroblasten werden natiirlich um so eher sichtbar werden, je

gleichmaBiger und feinkbmiger das Ausgangsmaterial ist und mit

der KornvergroBernng auch der anderen Gemengteile werden sie

im weiteren Verlaufe der Metamorphose als solche undentlicher,

Oder wie die Cbiastolithe der Tonschiefer zu gewuhnlichen Por-

phyrohlasten werden.

Ahnlich wie die Knoten der Contactgesteine treten auch die

der krystallinen Schiefer anscheinend nur in den weniger stark

veranderten Gesteinen deutlich hervor, sind aber im allgemeinen

seltener. Das mag z. T. daran liegen
,
daB die Dmkrystallisation

sich bei der Contactmetamorphose, namentlich anfangs, sturmischer

1) In der Tat ist das Korn der Gemengteile in den Knoten oft kleiner als

aufierhalb, aber wohl nur desbalb weil das Knoten-bildende Mineral sie in einem

fruhen Stadium ibrer Entwicklung umschlofi und dadurch der Kornvergrofierung

entzog. — Es ist bisher keine Ursache bekannt, welche zerstreute Individuen des-

selben Minerals veranlassen konnte sich in einem viel kleineren Kaum zu „sam-

rneln*', wenn nicht diese ,,Sammlung“ zu einer Vereinigung der vielen Individuen

zu wenigeren, d. h. zur KornvergroBernng fuhrt. In so fern ist der neuer-

dings fur diesen Vorgang vorgeschlagene Ausdruck „Sammelkrystallisation ' nicht

zweideutig. Er hat aber vor dem bisher dafur ublichen „Kornvergrb6ernng“ der

zugleich das Resultat des Vorganges bezeichnet, mindestens keinerlei Vorzug und

ist demnach tiberflussig.

8 *
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vollzieht, sodafi die Bedingungen fur liickenhaftes
,

vorschnelles

Wachstum hier giinstiger sind als in krystallinen Schiefern, z. T.

ist es auch wohl in derNatur der Porphyroblasten be-

griindet. Als solcbe erscbeinen in den Contactgesteinen nament-

licb Cordierit und Andalusit, nicbt, oder viel seltener, Grlimmer,

Quarz, Feldspat, obwobl diese z. T. allgemein, z. T. lokal, eben-

falls reicblicb gebildet werd^en. Unter den XeubUdungen der kry-

stallinen Scbiefer fehlen Andalusit und Cordierit im allgemeinen,

sie besteben in der Hauptsacbe aus Quarz, Feldspat, Grlimmer,

gelegentlicb aucb Ottrelitb, Cblorit, Granat, Zoisit, Magnetit, und

von diesen erscbeinen bauptsacblicb die letzten fiinf als Knoten-

bildner.

Da6 nun Quarz, Glimmer und Feldspat in beiden Gesteins-

gruppen als Trager der Knoten feblen, kann darin seinen Grund

haben, daC diese 3 Minerale zu jenen geboren, welcbe entweder

als protogene Reste oder als Verwitterungsprodukte oder als

nicbt-metamorpbe sondem oberfiiicblicbe Neubildungen in dem
Ausgangsmaterial wobl stets vorbanden sind, wabrend Andalusit,

Cordierit, Ottrelitb, Zoisit, Granat etc. ibm im allgemeinen feblen.

Diese letzteren Minerale werden sicb daber nicbt sofort bilden,

wenn die Bedingungen fur ibre Existenz erfiillt sind, sondern erst

spater, wenn die Mutterlauge eine Zusammensetzung erreicbt bat,

welcbe einer erbeblicben Ubersattigung in bezug auf sie entspricbt

;

dann aber werden sie iibereilt wacbsen und infolge dessen knoten-

artig erscbeinen, wabrend die Neubildungen von Quarz, Glimmer
und Feldspat (vielfacb aucb wohl die von Granat, Cblorit und
Magnetit) an die vorgefundenen Reste ankrystallisieren sobald

es die Zusammensetzung der Mutterlauge gestattet
;
ibr Wachstum

erfolgt daber nicbt iibereilt.

Der durcb die Erystallisationsprozesse bedingte Verband der

Gemengteile wird endlicb baufiger noch als bei pyrogenen Ge-
steinen naebtraglicben A'’eranderungen durcb mecbaniscbe A^orgiinge

unterliegen: die Umrisse der Gemengteile werden durcb Zerbrecben
und mebr oder minder vollstandiges Wieder-Ausbeilen noch mehr
von den normalen abweichen, die Porphyroblasten in Quetschzonen
werden sicb mit einem Haufwerk von Splittem umgeben die von
Neubildungen wie von einem Mortel verkittet sind u. s. f. Diese
mecbaniscben A^organge sind es wohl bauptsacblicb, welcbe der
Kornvergroberung entgegenarbeiten und ibr eine Grenze setzen.

1) Man erinnere sicli z. B. der Feldspatneiibildungen in mesozoischen und
kainozoischen nicht metamoriihischen Sedinienten

!



Uber metamorphische Prozesse in den krystallinen Schiefern. 117

Bei der Verfolgung dieser mechanischen Metamorphose ist die

Petrographie ebenso wie hinsichtlich der wichtigen Beurteilung

der Lagerung. Verbreitang and des Alters wesentlich aaf die

Hiilfe der Greologie angewiesen
,

hinsichtlich der chemischen and
physikalischen Prozesse namentlich aaf die der physikalischen

Chemie.

Die Stadien iiber die krystallinen Schiefer bewegen sich also

aaf einem Grenzgebiete and werden daher leicht weder den

Geologen noch den physikalischen Chemiker befriedigen
,
zamal

bisher eine grofie Neignng besteht. za friih zn verallgemeinem and

za vergessen, dafi die nach den bisherigen immerhin noch spar-

lichen Erfahrangen mbglich erscheinenden Vorgange keineswegs

die wirlichen za sein braachen. Die Darstellangen in den Lehr-

biichern lassen dem Uneingeweihten nnser Wissen daher meist

grofier erscheinen als der Wirklichkeit entspricht
;
namentlich ist,

wie ja aach aas dem Vorgetragenen hinreichend hervorgehen diirfte,

die Menge der ansicheren Erkenntnisse anverhaltnismaBig groB

gegeniiber den gesicherten. Es wird zanachst daraaf ankommen
1 0 s b a r e Probleme aasfindig za machen and in ihrer Aafhellang

vorsichtig von Tatsache za Tatsache fortzaschreiten and weniger

aaf eine Verbreiterang als eine Vertiefung anserer Kenntnisse

Bedacht za nehmen.



Gliickwuiischsclireiben
an Herrn Wilhelm Waldeyer zum fiinfzig-

jahrigen Doktorjuhilaum.

An dem Jubeltage
,
an welchem sich Ihre Freunde und Ver-

ehrer um Sie scharen, um mit Ihnen Ihr goldenes Doktorjubilaum

zu feiern, will aucb die Konigliche Gesellscbaft der Wissenschaften

zu Gottingen unter den Gratulanten nicht fehlen.

In der langen Zeit, welche seit dem Tage vergangen ist, an

welchem Sie mit Ihrer Doktordissertation „De clavicnlae articulis

et functione"' in die Wissenschaft eingetreten sind
,

sind Sie bis

zum heutigen Tage nicht miide geworden, zn arbeiten und zu

forschen und es hat sich Ihr universeller Geist auf den verschie-

densten Gebieten mit dem gleichen nachhaltigen Erfolg betatigt.

In Ihrem Spezialfach. der Anatomie
,
haben Sie sich angelegen

sein lassen. deren systematische, topographische, histologische und
embryologische Seite zu fordem und man braucht sich nur Ihres

Buches iiber Eierstock und Ei, Ihrer Arbeiten liber Zahne und
Haare, iiber die Topographic des Beckens im Allgemeinen und des

Genitaltraktus Schwangerer im Besonderen, an Ihre Darstellung

der Geschlechtszellen und vieles andere zu erinnern, um zu wissen,

dafi Sie auf diesem Gebiet Leistungen von unvergiinglichem Wert
aufzuweisen haben. Sie haben mit feincm Gefiihl herausgefunden,

wo bestimmte Eragen eine Kritik und zusammenfassende Klarung
bedurften und haben eine solche durch das Studium fremder Ar-
beiten und durch eigene Untersuchung herbeigefiihrt

,
wie in der

Erage nach Archiblast und Parablast, in der Bindegewebsfrage
und vor AUem in der Histologie des Xervensystems, wo Sie durch
die Schalfung des Xeuronenbegriffes das erlosende Wort gesprochen
haben

,
dem Anatomie und Physiologic gleichermaden die wirk-

samste Fdrderung verdanken. Sie haben es nicht verschmaht, in

Jahresberichten die Eachgenossen zu orientieren und ihnen die
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eigene Arbeit zu erleicbtern. Als Eedakteur zweier der bedeu-

tendsten anatomischen Fachzeitschriften haben Sie es unternommen,

die Resultate anatomischer Forschung iiber die ganze wissenscbaft-

licbe Welt zu verbreiten.

Anch auf vergleicbend anatomiscbem Gebiet waren Sie tatig

und die Anthropologie verdankt Ibnen neben Anderem die IFnter-

suchung der Gebirne niederer Menschenrassen. Die knrze Zeit,

wahrend welcker Sie als Lehrer der pathologiscben Anatomie

wirkten, geniigte Ibnen, um aucb auf diesem Gebiete Untersu-

cbungen zu macben, welcbe die Wissenscbatt nacbbaltig bewegt

baben.

Diese zablreicben und bocbbedeutsamen Arbeiten wurden voll-

auf ausreicben, um ein Menscbenleben auszufiillen. Vermbge Ibrer

bewundernswerten Leistungsfahigkeit aber vermocbten Sie es, aucb

nocb zablreiche geistvolle Reden in wissenscbaftlicben Korper-

scbaften zu balten und bei den Tagungen der anatomiscben und

antbropologiscben Gesellscbaften stets gegenwartig zu sein. Die

erstere baben Sie mitbegriindet
,
waren stets in ibrem Vorstand

tatig und sind jetzt ibr Ebrenprasident.

Die Koniglicbe Akademie der Wissenscbaften zu Berlin hat

Ihre wissenscbaftlicbe Stellung im Ganzen und Ihre Tatigkeit fiir

sie selbst durch Ibre Wahl zum bestandigen Sekretiir anerkannt,

eine Wiirde, welcbe Sie seit langer Zeit bekleiden. Sie haben

sich in dieser Stellung die Forderung der Assoziation der Aka-

demien und gelehrten Gesellscbaften stets angelegen sein lassen

und verpflichten sie als Vorsitzender ibrer Kommission fiir Hirn-

forscbung zu stetem Danke.

An Ibrem Jubeltage kbnnen Sie mit hober Befriedigung auf

das zuriickblicken
,
was Sie der Allgemeinbeit und der Wissen-

scbaft bisber gewesen sind und konnen sich der ungetrubten Freude
hingeben, dab Ibnen Skalpell und Feder nocb nicht aus ermiideter

Hand sinken. Mit unserer Gratulation zu Ibrem Jubelfeste sprecben

wir zugleicb den innigen Wunscb aus, dab Ibnen Scbatfenskraft

und Arbeitsfreudigkeit bis in feme Zeit erhalten bleiben mbchte

zur Freude Ibrer Kollegen und Freunde und zum Xutzen der von
Ibnen gepflegten Wissenschaft.

Die Koniglicbe Gesellscbaft der Wissenscbaften
zu Gottingen.



Adresse zur Jahrluindertfeier der Kdniglichen

preuBischen Universitat zii Breslau.

Der Universitat Breslau sprechen wir zu ihrer Sakularfeier

freudige Teilnahme und Wiinsche fiir das Gedeihen der Zukunft aus.

Die Erinnerung an die tiefste Emiedrigung des PreuBischen

Staates weckt heute in uns mehr das Gefiikl stolzer Erhebung als

des Scbmerzes. Denn in jenen sckweren Zeiten beginnt eine Ver-

jiingung des Staates zugleich und eine geistige Wiedergeburt, die

in der Vertiefung des geschichtlichen BewuBtseins, in der Grund-

legung der modernen Geisteswissenschaften
,
im Verstiindnis der

persbnlichen Werte neue Lebens- und Erkenntniscpellen ersckliebt.

Aus diesem Geiste der neuen Zeit, der auch die Aufgabe der Uni-

versitat in ihrer Tiefe faBt und die Verbreitung des Wissens nur

auf dem Grunde selbstandiger Eorschung zu denken vermag, ist

die Konigliche Universitat Breslau geboren, die jetzt mit Stolz

auf ein .Jahrhundert treuer und erfolgreicher Arbeit zuriickblicken

darf.

Bedingungen, Formen, Jilittel des Unterrichtes haben mit dem

Wandel der Zeiten sich mannigfach geandert. Durch die Zulassung

ver.schiedenartig vorgebildeter Studierender sind neue Aufgaben

und auch Schwierigbeiten zugewachsen. Die Frage, wie weit die

Universitat der praktischen Anwendung der Wissenschaften Ein-

gang gewahren darf, ohne ihr innerstes Wesen zu verleugnen,

wird heute auch fiir Gebiete aufgeworfen, die frliher von ihr nicht

berilhi’t wurden. Akademien und selbstiindige Forschungsinstitute

sind in regen Wettbewerb mit den Universitaten getreten.

Aber wie sich auch Anschanungen und Formen wandeln mogen,

eigenste Aufgabe der Universitat wdrd es auch in Zukunft bleiben,

die Kontinuitat der wissenschaftlichen Entwickelung zu verbiirgen.

Dieser Aufgabe wind sie gewachsen sein, so lange sie schbpferische

Eorschung und Lehre in sich vereint; denn diese bewahrte Union
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ist fiir die Lehrenden eine unerschopfliclie Quelle fruchtbarster

Anregungen, den Lernenden weist sie den Weg znm bocbsten

Grliick der Menschenkinder, zur selbstandigen Personlicbkeit.

Moge die Universitat Breslau in diesem G-eiste ibres Ursprungs

aucb durcb das kommende Jabrbundert scbreiten ! Moge ibr Ju-

bilaum in uns alien mit dem Verstandnis des tiefsten Sinnes ibrer

bundertjabrigen Gescbicbte das freudige Bekenntnis zu dem un-

verganglicben Erbe des deutscben Idealismus wecken!

Gottingen, im Juli 1911.

Die Koniglicbe Gesellscbaft der Wis s e n.scbaf ten.



Adresse zur Jahrhundertfeier der Konig Friedricli-

Universitat in Christiania.

Hochgeehrte Herren!

ISTachdem man in friiherer Zeit die Aufgabe der Universitaten

im wissenschaftliclien Unterricht fiir beschlossen hielt and neben

sie die Akademieen als Pflegerinnen der wissenschaftlichen For-

schung stellte, haben sich, die Universitaten im Laufe der Zeiten,

dem inneren Gesetz folgend. welches zur fruchtbaren Lehrbetati-

gung die eigene wissenschaftliche Arbeit als Vorbedingung fordert,

ihrerseits mehr und mehr der Forschung zugewendet. SchlieBlich

sind den Akademieen nur vereinzelte historisch erwachsene Vor-

ziige, besondere Besitztiimer und Publikationsorgane verblieben.

Der frilhere Gegensatz zwischen Universitaten und Akademieen

ist verschwunden.

Als einen Ausdruck fiir die innigen Beziehungen, die gegen-

wiirtig zwischen diesen beiden Arten wissenschaftlicher Institu-

tionen bestehen
,
sehen wir die Einladung zu Ihrer Jubelfeier an,

durch die Sie, hochgeehrte Herren und Kollegen, unsere Gesell-

schaft ausgezeichnet und erfreut haben.

Indem wir diese Einladung durch die Entsendung eines un-

serer Mitglieder zu Ihrem Feste beantworten, wollen wir damit

unserer warmen Hochschatzung fiir die an der Konig Friedrichs-

U^niversitat geleistete wissenschaftliche Arbeit und unseren herz-

lichen Wiinschen fiir das fernere Gedeihen Ihrer Hochschule speziell

als einer Heimstiitte wissenschaftlicher Forschung Ausdruck geben.

In beiden Gebieten, deren Bearbeitung die beiden Klassen
unserer Gesellschaft sich widmen, dem philologisch - historischen

und dem mathematisch-naturwissenschaftlichen
,

sind Lehrem der
Konig Friedrichs -Universitat wichtigste Fortschritte gelungen,
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and mannigfaclie Beziehungen bestehen zwischen dem, was Ihre

and was unsere fiihrenden Geister geleistet haben. Mogen ahn-

licbe Verbindungen unsere beiden Organisationen auch fernerhin

verkniipfen, zum Besten einer jeden von ihnen und zum Besten

der gesamten Wissenscbaft.

Die Konigliche Gesellschaft der Wiss enschaften
zu Gottingen.



Adresse zur Funfhundertjahrfeier der Universitat

von St. Andrews.

Ante hos decern annos universitati Grlasguensi CCCCL annos

feliciter peractos congratulati iam vobis festa Semimillenaria inter

laeta civimn omnia agentibus, omnium Scotiae academiarum vetns-

tissimae, omnia fausta ex animi sententia comprecamur. nos quidem

tanto minores natu et ab initiis fere commoditate temporum foti

verecnnde suspicimns tam longnm aevnm tam strenno soUertiqne

labore conspicuum. qni per tumnltns et immerita patriae infor-

tunia adulti paulatim eo pervenistis, ut florente re publica scientiam

litterasque et iuventuti populari traderetis et ipsi egregie promo-

veretis. atque quod vobis utrnmque propositnm est, nobis non

docendi munus sed doctrinae tantum si quid possumus augendae,

quam maxime nostrum est admirari ac laudare praestantem operam

per saeculorum decursum in confirmanda ac propaganda scientia

humanitate sapientia positam. ergo bonis nostris votis prosequimur

Doctores Magistros et Scolares sancti Andreae eique Vniversitati

bona saecula atque etiam meliora auguramur peractis.

Dabamus Gottingae mense lulio A. D. MCMXI.



Bericht iiber die Wolfskelil-Stiftuug;.

Aus den Zinsen der WolfskeM-Stiftung erhielt Herr Professor

E. Zermelo fiir seine Leistnngen anf dem Gebiet der Mengen-
lehre und als Beihilfe znr volligen Wiederherstellung seiner Ge-
sundheit eine Remuneration von 5000 Mark.
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Berieht des Sekretars der Gesellscliaft fiber das Geschaftsjahr 1911/12 .

Verzeichnis der im Jahre 1911/12 abgehaltenen Sitziingen und der darin

gemachten wissenschaftlichen Mitteilungen

Preisaufgabe der Wedekindschen Preisstiftung ffir Deutsche Geschichte .

Wedekindsche Preisstiftung iur Deutsche Geschichte

Berieht fiber die Arbeiten fur die Ausgabe der alteren Papsturkunden

Vierter Berieht fiber das Septuaginta- Unteruehmen. (Berichtsjahr 1911.)

Lagarde-Stiftung und Stiftung der Freunde Lagardes

Berieht fiber die ausgesetzten Preisaufgaben

Berieht der Kommissiou ffir den Thesaurus linguae latinae fur die Zeit vom

1. April 1911 his 31. Marz 1912

H. Wagner, XI. Berieht uber das Samoa-Observatorium f. d, J. 1911/12

Verzeichnis der Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Gottingen, Ende Marz 1912

Benekesche Preisstiftung

Verzeichnis der im Jahre 1911 eingegangenen Druckschrifton

A. Peter, John Dalton Hooker

F. Frensdorff, Zur Erinnerung an Ernst v. Meier .

E. Schroder, Rochus Freiherr von Lilieucroii

Berieht fiber die offentliche Sitzung am 9. November 1912

L. Morsbach, Grammatisches und psychologisehes Geschlecht im Englischen

Adresse zum 2.50jahrigen Bestehen der Royal Society in London . .





Bericlit des Sekretars tier Gesellschaft fiber das

Geschaftsjahr 1911/12.

Die Gesellschaft hat in diesem Jahre 15 ordentliche und zwei

otfentliche Sitzimgen abgehalten. Die in den ordentlichen Sitznngen

gemachten wissenschaftlichen Mitteilungen sind weitei’hin verzeich-

net. tlber die offentlichen Sitzungen haben die Geschaftlichen Mit-

teilangen Bericht erstattet.

Die Nachrichten der mathematisch - physikalischen Klasse

sind in 6 Heften, die der philologisch-historischen Klasse in 5 Heften

und 1 Beiheft ausgegeben.

Von den Abhandiungen der mathematisch-phy sika-

lischen Klasse erschienen:

Bd. VllI, Nr. 2. E. Take, Alterungs- und Umwandlungs-

stadien an Heuslerschen ferromagnetisierbaren Aluminium-Mangan-

bronzen, insbesondere an Schmiedeproben. Mit 10 Textfiguren. 1911.

Bd. VIlI. Nr. 3. K. Schwarzschild und W. Dziewulski,
Bestimmung der Polhohe von Gottingen und der Deklinationen

von 375 Zenithsternen mit der hangenden Zenithkamera. Ulit

9 Figuren im Text und einer Tafel.

Bd. IX. Nr. 3. K. Wegener und M. Hammer, Luftelek-

trische Beobachtungen aus dem Samoa-Observatorium. 1912.

Von den Abhandiungen der philologisch-histori-

schen Klasse erschienen:

Bd. XIII. Nr. 3. H. Oldenberg, Rgveda. Textkritische

und exegetische Noten. 7.—10. Buch. 1912.

Die Gottingischen Gelehrten Anzeigen sind unter der

Redaktion von Herrn Dr. J. Joachim in zwei Banden erschienen.

Beschlossen ist ihre Hefte von jetzt ab in einem Jahresbande zu

vereinigen.

In den Tauschverkehr warden aufgenommen : Scuola superiore

di agricoltura in Portici, Romeis - Stemwarte in Bamberg, -Felix

1Nachrkhtea; geschaftl. Mitteilangcn 1912. 1.



2 Bericht des Sekretars der Gesellschaft iiber das Geschaftsjalir 1911/12.

EaTeiina“-Eavenna. Commission seismiqne centrale St. Petersburg,

Universitat Senkai (Japan. Biblioteca universitaria di Pisa).

"fiber die der Gesellschaft im Jahre 1911 durch Tansch und

sonst zngegangenen Schriften gibt das weiterhin mitgeteilte "Ver-

zeichnis Anskunft, das zugleich als Empfangsbestatigung dient.

Zur Unterstiitzung wissenschaftlicher Arbeiten bewilligte die

Gesellschaft

;

Herrn Saalfeld in Gottingen fiir eine Studienreise

nach England im Interesse seiner faunistischen und

stratographischen Stndien Mk. 500

Herrn E. Schbndorf in Hannover zu einer Eeise

fiir faunistische und stratographische Studien .... „ 500

Herrn Edw. Schroder bier als Beitrag fiir die

Bearbeitung der mittelalterlichen Bibliothekskataloge . „ 500

Herrn Leo bier fiir Herrn Dr. Th. Boring in

Lingen zu einer Eeise nach England zvvecks Unter-

suchungen von Handschriften von Senecas Tragodien . „ 400

Herren J. Wackernagel und F, Andreas bier

zur Beschaffung von Avesta-Typen „ 300

Herrn 0. Miigge fiir Erwerbung von Material zur

Untersucbung von Meteoriten 500

Herrn E. Wiechert bier zur Ausfiibrung vonVor-

arbeiten fiir die in Verbindung mit dem Samoa -Obser-

vatorium zu veranstaltenden Sonnenstrahlungsmessungen

durch Herrn Dr. vonTraubenberg „ 500

Herrn W e n

d

1 a n

d

fiir Herrn Dr. Chr. Jensen in

Marburg zum Zwecke der Untersucbung der Londoner

Papyri des Hyperides
„ 600

Herrn "Wildhagen in Cbarlottenburg fiir eine Aus-

gabe altengliscber Psaltertexte „ 500

Herrn H. Wagner bier zur Fdrderung der Arbeiten

am Samoa-Unternehmen '
. . . „ 1500

Die Gesellschaft hat bescblossen an die hoheren Unterrichts-

anstalten des niedersiichsischen Gebietes von 1912 ab zunachst fiir

drei Jahre die von ihr herau.sgegebenen Eacbrichten unentgeltEch

zu liefem. unter der Bedingung, daB diese gebunden in der Anstalts-

bibliothek aufbewahrt werden. Fast alle Anstalten haben das in

diesem Sinne gemachte Angebot angenommen. Die ersten Hefte

der Nacbrichten sind dementsprechend versendet.

Die Gesellschaft iiberreichte der Universitat Breslau zur Jahr-

hundertfeier durch Herrn Wendland eine Adresse (s. Geschaftl.

Mitteilungen, 1911. Heft 2, S. 120). sowie durch Herrn W. Voigt
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der Universitat Christiania znr Saknlarfeier nnd der Universitat

St. Andrews znr Fiinfjahrhnndertfeier (s. Geschaftl. MitteUungen,

1911, Heft 2, S. 122, 124). Herrn W. Waldeyer in Berlin iiber-

reichte sie zum funfzigjahrigen Doktorjubilanm eine Gliickwnnsch-

adresse (s. Geschaftl. Mitteilungen, 1911, Heft 2, S. 118). Sie sandte

der Vlaamschen Akademie in Gent nnd der Academy of natural

Science in Philadelphia zu ihren Jnbelfeiern Gliickwunschschreiben

nnd bezeigte der Accademia delle scienze in Turin ihre TeUnahme
an der Einweihung des Avogrado-Denkmales.

Als derzeitiger Vorort im Kartell der deutschen Akademien

nnd gelehrten Gesellschaften hatte die Gesellschaft dessen Ge-

schafte zu fiihren, nnd leitete eine von zahlreichen Delegierten

beschickte Tagung des Kartells am 2. u. 3. Juni.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft

von ihren Ehr enmitgliedern

:

Koch us Freiherrn von Liliencron in Schleswig am
6. Marz 1912 (E. M. seit 1901);

von ihren answartigen Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

JosephDaltonHooker zn Sunningdale am 10. Dezember

1911 (A. M. seit 1865)

;

in der philologisch-historischen Klasse:

Ernst von Meier in Berlin am 21. Mai 1911 (A. M. seit

1901),

Johannes Yahlen in Berlin am 30. November 1911 (A. M.

seit 1910, K. M. seit 1885);

von korrespondierenden Mitgliedern
in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Victor Uhlig in Wien am 4. Juli 1911 (seit 1901),

Walter Spring in Liittich am 17. Juli 1911 (seit 1901),

Aug. Mich. Levy in Paris am 25. Sept. 1911 (seit 1901),

Eduard Bornet in Paris am 18. Dezemb. 1911 (seit 1886);

in der philologisch-historischen Klasse:

Oswald Holder Egger in Berlin am 31. Oktober 1911

(seit 1896),

Gustav Grober in Strafiburg am 5. November 1911 (seit

1904),

Heinrich Nissen in Bonn am 29. Februar 1912 (seit 1384).

1
*
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Die Gesellschaft wablte

zu ordentlichen Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Georg Elias Muller am 29. Juli 1911, allerhochst

bestatigt am 24. August 1911,

Herrn Josef Pompeckj am 15. Juli 1911, allerhochst be-

statigt am 14. Xovember 1911

;

zu auswartigen Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Joseph John Thomson in Cambridge am 15. Juli

1911, allerhochst bestatigt am 24. November 1911,

Herrn August© Kighi in Bologna am 15. Juli 1911, aller-

hochst bestatigt am 24. November 1911;

zu korrespondierenden Mitgliedern

in der mathematisch-physikalischen Klasse:

Herrn Hermann Ebert in Miinchen am 15. Juli 1911,

„ Aug. von Froriep in Tubingen am 15. Juli 1911,

„ Oskar Her twig in Berlin am 15. Juli 1911,

„ Paul Langevin in Paris am 15. Juli 1911,

„ Carl Liebermann in Berlin am 13. Januar 1912,

, EritzRinnein Leipzig am 15. Juli 1911,

„ Friedrich Schottky in Berlin am 15. Juli 1911,

, Eduard Study in Bonn am 15. Juli 1911,

„ Bob. Will. Wood in Baltimore am 15. Juli 1911;

in der philologisch-historischen Klasse:

Herrn Johannes Boehlau in Cassel am 17. Februar 1912,

„ Bruno Krusch in Osnabriick am 15. Juli 1911,

„ Otto Bubensohn in Hildesheim am 17. Februar 1912,

„ Josef Seem ii Her in Wien am 15. Juli 1911.



Verzeichnis der im Jabre 1911/12 abgehaltenen

Sitz ungen iind der darin gemacbten wissenscbaft-

licben Mitteilungen.

OfFentliche Sitzung am 4. Mai 1911.

Herr Leo erstattet den Jahresbericht iiber das abgelaufene G-e-

scbaftsjahr.

Herr Frensdorff berichtet iiber die Wedekind-Stiftung und die

gestellte Preisaufgabe, Herr Wackernagel iiber das Septua-

ginta-Unternehmen, Herr Wagner fiber das Samoa -Obser-

vatorium.

Herr Frensdorff bielt eine Gedachtnisrede auf G. Planck,
Herr Schroder auf W. Wilmanns. (Geschaftliche Mit-

teilungen 1911, Heft 1.)

Ordentliche Sitzung am 13. Mai 1911.

G. Tammann, Zur Thermodynamik der Gleicbgewichte in Ein-

stotfsystemen. (IS^achrichten, math.-pbys. Kl., 1911, S. 236.)

A. V. K 0 e n e n berichtet fiber die Schollenkarte.

H. W a g n e r fiberreicht die italienische Ubersetzung seines Lehr-

buchs der allgemeinen Geographic.

Ordentliche Sitzung am 27. Mai 1911.

F. Leo legt vor: W. Frankenberg, Euagrius Ponticus. (Er-

scheint in den Abhandlungen, phil.-hist. Kl.)

Derselbe legt vor : Bericht der Commission ffir den Thesaurus

linguae latinae fiber die Zeit vom 1. X. 1910 bis 1. IV. 1911.

(Geschaftliche Mitteilungen 1911, S. 35.)

E. R i e c k e
,
Zur Theorie des Interferenzversuches von Michelson.

(Xachrichten, math.-phys. Kl., 1911, S. 271.)
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Ordentliche Sitznng am 17. Juni 1911.

E. Wiecliert legt vor : Angenheister, Tiber die Abnabme
der Intensitat derWellen der drahtlosen Telegraphic bei Sonnen-

untergang. (Erscheint in den Nachricbten, matb.-pbys. Kl.)

Eerselbe legt vor : K. W e g e n e r

,

Die Strahlungsperiode in

den niedrigen nnd mittleren Hohen der Troposphare. (Nach-

ricbten, matb.-pbys. Kl., S. 382.)

D. Hilbert legt vor: Furtwangler, Allgemeiner Beweis des

Zerlegungssatzes fiir den Klassenkorper. (Nacbricbten, matb.-

pbys. Kl., 1911, S. 293.)

0. Mugge, Tiber die Struktnr des Magnetits nnd seine Ilmbildung

zu Eisenglanz. (Erscheint in den Nacbricbten, matb.-pbys. Kl.)

E. R i e c k

e

legt vor ; Bestelmeyer, Die Bahn der von einer

Wehnelt-Kathode ausgehenden Kathodenstrahlen im bomogenen
Magnetfeld. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl., 1911, S. 429.)

H. Wagner legt vor : K. Wegener, Die aerologiscben Ergeb-

nisse im Jabre 1910 am Samoa-Observatorium. (Nacbricbten,

matb.-phys. KL, 1911, S. 278.)

F. Leo legt vor: W. Wiederbold, Papstnrkunden in Frank-

reich. VI. (Beiheft zu Nacbricbten, pbil.-hist. Kl.)

Ed. Schroder legt vor: Die Facsimileausgabe des „Ulenspiegel“

von 1515 — mit einem Geleitwort.

Ordentliche Sitznng am 1. Juli 1911.

N. Bonwetscb legt vor : J. Flemming, Die Akten der soge-

nannten fiaubersvnode 449. (Erscheint in den Abhandlungen,

phil.-bist. Kl.)

W. A 0 i g t legt vor : K. Forsterling, Formeln zur Berechnung
der optischen Konstanten einer Metallschicht von beliebiger

Dicke aus den Polarisationszustanden des durcbgegangenen
nnd des reflebtierten Lichtes. (Nacbricbten. matb.-pbys. KL,
S. 449.)

nnd : Tbeoretisches iiber die Fortpflanzung des Lichtes in absor-

bierenden einaxigen Kristallen. (Erscheint in den Nacbricbten,
matb.-pbys. Ivl.)

F. Klein legt yor (durch den vorsitzenden Sekretar): Edmund
Landau, L ber die Verteilnng der Zahlen, welche ans v Prim-
faktoren znsammengesetzt sind. (Nacbricbten, math.-phys Kl
1911, S. 361.)
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Ordentliciie Sitzung am 15. Juli 1911.

H. Wagner legt vor : Kurt Wegener, Die seismischen Regi-

strierungen am Samoa-Observatorium im Jahre 1909 und 1910.

(Kacbrichten, math.-phys. Kl., 1912. S. 267.)

F. Klein bericbtet liber die Fortscbritte in der Bearbeitung des

Gaussiscben Nacblasses.

Gr. T ammann, Zur Thermodjmamik der Gleiebgewicbte in Ein-

stoifsystemen. II. Der Polymorphismns. (Nacbrichten, math.-

pbys. KL, 1911, S. 325.)

H. Oldenberg, Egveda. Textkritische und exegetische Koten.

7.—10. Buck. (Abbandlungen, phil. -hist. Kl., K. F., XIII, 3.)

Ordentliche Sitzung am 29. Juli 1911.

F. Leo legt vor; E. Schwartz (Freiburg i. B.), Zur Geschichte

des Athanasius. VIII. (Nachrichten, phil. -hist. KL, 1911, S. 367.)

J. Wackernagel legt vor : Dr. Grosse-Brauckmann, Der
Bibeltext in Theodorets Kommentar zu den Psalmen. (Nach-

richten, phil.-hist. KL, 1911, S. 336.)

Wilh. Meyer, Die Alcuinhandschrift der Kolner Dombibliothek

Nr. 106. (Erscheint in den Abhandlungen, phil.-hist. KL)

P. Kehr legt vor: Regesta pontificum Romanorum. Germania

pontificia I.

C. Range legt vor: K. Schwarzschild, Aktinometrie der

Sterne der B. D. bis zur GroBe 7.5 in der Zone 0 bis -f 20.

Teil B. (Erscheint in den Abhandlungen, math.-phys. Kl.)

C. Range, Graphische Losungen von Randwertauigaben der Glei-

chung

a- H

dx

(Nachrichten. math.-phys. Kl., 1911, S. 431.)

F. Kle in legt vor: Materialien fiir eine wissenschaftliche Bio-

graphic von GauB. Teil I. P. Bachmann, Uber Gau6’
zahlentheoretische Arbeiten. (Nachrichten, math.-phys. KL,

1911, S. 455.)

D. Hilbert legt vor : HaraldBohr, A^erhalten der g-Funktion.

(Nachrichten, math.-phys. KL, 1911, S. 409.)

E. Wiechert legt vor : J. B. Messerschmidt, Die Erdbeben-

wirkungen des Schachteinsturzes im Haushanier Bergwerk —
mit einem Naehwort iiber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

der Erdbebenwellen von E. Wiechert. (Erscheint in den

Nachrichten, math.-phys. KL)
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E. Wiechert legt vor: Karl Zoeppritz f, Ludwig Greiger

und Beno Gutenberg, Tiber Erdbebenwellen. V. Konsti-

tution des Erdinnern erschlossen aus dem Bodenverriickungs-

verhaltnis der 1-mal reflektierten zu den direkten longitudi-

nalen Erdbebenwellen. — Mit einem Vorwort von E. Wie-
chert. (Nacbricbten, math.-pbys. Kl., 1912, S. 121.)

Derselbe: Die Potentialgefalle-Registrierungen 1909—Juni 1911

am Samoa - Observatorium. T. I von Kurt Wegener und

Max Hammer. (Erscheint in den Xacbrichten, math.-pbys. Kl.)

Ordentliche Sitzung am 28. Oktober 1911.

F. Klein berichtet iiber die wahrend der Ferien zum Druck ein-

gereichten Arbeiten

:

Th. V. Karman, Tiber den Mechanismus des Widerstandes,

den ein bewegter Korper in einer Fliissigkeit erfahrt.

(Xachrichtcn, math.-pbys. KL, 1911, S. 509.)

R. Fricke, Zur Transformationstheorie der automorphen

Funktionen. (Nachrichten, math.-phys. KL, 1911, S. 518.)

Derselbe legt vor

:

Materialien zu einer wissenschaftlichen Bio-

graphie von Gau6. II. F. C. GauB' Fragmente zur Theorie

des arithmetisch-geometrischen Mittels aus den Jahren 1797

—

99. Herausgegebeii und erlautert von L. Schlesinger in

Giellen. (Erscheint in den Xachrichtcn, math.-phys. KL)
V. Iv 0 e n e n legt vor : Wedekind, Uber westphalisches Devon.

(Xachrichten. math.-phys. KL, 1911, S. 563.)

G. Tammann. Fber Zustandsgleichungen im Gebiet kleiner Vo-
lumen. (Xaclirichten, niatli.-phys. KL, 1911, S. 527.)

C. R unge
,
Zur astronomisclieii Ortsbestimmung auf See- und Luft-

schitfen. (Xachrichten, math.-phys. KL, 1912, S. 31.)

Uffentliche Sitzung am 11. Xovember 1911.

0. M ii g g e liest : Uber metamorphische Prozesse in krystallinen

Schiefern. (Geschaftliche Mitteilungen, S. 98.)

Ordentliche Sitzung am 25. Xovember 1911.

F. L e 0 legt vor : E d. S c h w a r t z , Zur Geschichte des Athana-
sius. IX. (Xachrichten. phil.-liist. KL. 1911. S. 469.)

H. Olden berg, Zwei Aufsatze zur altindischen Kultur- und Lite-

raturgeschichte. (Xachrichten. phil.-hist. KL, 1911, S. 427.)

G. K 6 r t e legt vor : J a c o b s t h a 1 ,
Gottinger Antiken. (Erscheint

in den Abhandlungen. phil.-hist. KL)
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Ordentliche Sitzung am 9. Dezember 1911.

Gr. Tammann legt vor: Korber, Tiber die Volumenflacben der

Flussigkeiten bei tiefen Temperataren. (Erscheint in den Nacb-

ricbten, matb.-pbys. Kl.)

H. Wagner bericbtet iiber : K. Wegener und M. Hammer,
Luftelektriscbe Beobacbtungen aus dem Samoa-Observatorium

fiir die Jabre 1909—1910. (Abbandlungen, matb.-pbys. Kl.,

N. F., IX, 2.)

E. Scbroder meldet an: Studien iiber Konrad von Wurzburg.

I. II. (Nacbricbten, pbil.-bist. Kl., 1912, S. 1.)

W. Meyer, Oratio (rytbmica) Giildae pro itineris et pro navigii

prosperitate. (Nacbricbten, pbil.-bist. KL, 1912, S. 48.)

Ordentlicbe Sitzung am 23. Dezember 1911.

Ed. Scbroder, Studien liber Konrad von Wiirzbnrg. III. (Nacb-

ricbten, pbil.-bist. KL, 1912, S. 1.)

E. E biers legt vor: Bernbard Diirken, Tiber einseitige

Augen-Exstirpation bei jungen Froscblarven. Mit 4 Figuren.

(Nacbricbten, matb.-pbys. Kl., 1912, S. 112.)

C. R u n g

e

legt vor : von Karman, Tiber den Mecbanismus des

Widerstandes, den ein bewegter Kbrper in einer Fliissigkeit

erfabrt. (Nacbricbten, matb.-pbys. KL. 1911. S. 509.)

D. Hilbert legt vor : L. Bieberbacb, Tiber die Minkowskiscbe

Reduktion der positiven quadratischen Formen. (Nacbricbten,

matb.-pbys. KL, 1912, S. 207.)

Ordentlicbe Sitzung am 13. Januar 1912.

Der vorsitzende Sekretar legt vor : R. F r i c k e . korr. Mitglied,

Zur Transformationstbeorie der automorpben Funktionen II.

(Nacbricbten, matb.-pbys. KL, 1912, S. 240.)

F. Klein legt vor (durcb den vorsitzenden Sekretar) : L. E. J.

Brouwer. Tiber den Kontinuitatsbeweis der Existenztbeoreme

eindeutig umkehrbarer Funktionen. (Erscheint in den Nacb-

ricbten, matb.-pb3’s. KL)

Gr. E. M ii 1 1 e r legt vor : G. R e v e s z
,
Nachweis, dafi in der soge-

nannten Tonbohe zwei von einander unabbangige Eigenscbaften

zu unterscbeiden sind. (Nacbricbten. math.-pb^’s. KL. 1912,

S. 247.)

D. Hilbert legt vor: Koebe, Zur Tbeorie der konformen Ab-

bildung und Uniformisierung. (Erscheint in den Nacbricbten,

matb.-pbys. KL)
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E. C. Andreas legt vor : T li. K 1 n g e
,
Bericlit iiber eine Reise

znr Aufnahme georgischer Handschriften. (Erscheint in den

Geschaftlichen Mitteilungen.)

Derselbe, Iranische Glossen zu den aramaeischen Papyri von

Elephantina I.

Ordentliche Sitzung am 3. Februar 1912.

F. Leo, Die kleinen Deklamationen Quintilians. (Nacbrichten,

phil.-hist. KL, 1912, S. 109.)

W. Voigt legt vor: W. Voigt nnd P. Collet, Weiteres znr

Polarisation des an Metallgittern gebengten Lichtes. (Er-

scheint in den Nacbrichten, matb.-pbys. Kl.)

E. R i e c k e
,
Zur molekularen Theorie der Piezoelektrizitat des

Turmalins. (Nachricbten, math.-phys. Kl., 1912, S. 253.)

E. W i e c h e r t
,
Bemerkungen iiber die Scbicbtung der Erde, er-

schlossen aus ErdbebenbeobacMnngen. (Erscheint in den Nach-

ricbten, math.-phys. lO.)

Ordentliche Sitzung am 17. Februar 1912.

0. Wallach, Untersuchungen aus dem Universitats-Laboratorinm

XXV. (Erscheint in den Xackrichten, math.-phys. Kl.)

E. W i e c h e r

t

legt vor : L. G e i
g e r und B. Gutenberg, Tiber

Erdbebenwellen VI. Konstitution des Erdinnem erschlossen

aus der Intensitiit longitudinaler und transversaler Erdbeben-

wellen, und einige Beobachtungen an den Vorlaufem. (Er-

scheint in den Xackrichten, math.-phys. Ivl.)

G. Tammann, Uber das Zustandsdiagramm der Kohlensaure.

(Erscheint in den Xachrichten, math.-phys. Kl.)

H. Oldenberg, Studien zum Mahavastu. (Xachrichten, phil.-hist.

KL, 1912, S. 123.)

Ordentliche Sitzung am 2. Marz 1912.

J. Wackernagel und Andreas, Die erste, zweite und fiinfte

Gatha des Zurathustra. (Erscheint in den Xachrichten, phil.-

hist. Kl.)

J. Wackernagel legt vor : Reimpell, Der arabische Text
des hexaplarischen Pentateuchs. Im Auftrage des Septua-

ginta - Enternehmens bearbeitet. (Erscheint in den Abhand-
lungen, phil.-hist. Kl.)

D. Hilbert legt vor: E. Study, Gruppen zweiseitiger CoUi-

neationen. (Erscheint in den X'achrichten, math.-phys. Kl.).
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D. Hilbert legt vor: L. Bieberbach, =r e“ nnd die auto-

morphen Funktionen. (Erscheint in den Jfachricbten, matb.-

pbys. Kl.)

G. Tammann, Tiber die Abbangigkeit der Krystallformen von

der Temperatur und die KrystalUsation an Konglomeraten.

(Erscheint in den Nacbrichten, math.-phys. Kl.)

G. Tammann legt vor: H. Schottky, Tiber die Veranderungen

von Blattmetallen beim Erhitzen in Folge von Oberfiachen-

kraften. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Kl.)

E. E, i e c k e legt vor : J. S t a r k und G. W e n d t
,
Serienemissionen

an festen Metallverbindungen durch Kanalstrahlen Schwellen-

wert der erregenden Energie. (Erscheint in den Kachrichten,

math.-phys. Kl.)

E. R i e c k e legt vor : J. S t a r k und G.W e n d t
,
Bandenemissionen

fester Metallverbindungen durch Kanalstrahlen. (Erscheint in

den Nachrichten, math.-phys. Kl.)

W. Voigt legt vor: M. Lewitskaja, Einige Beobachtungen

liber die Absorption des Lichtes im Andalosit. (Erscheint in

den Nachrichten, math.-phys. Kl.)

Ordentliche Sitzung am 16. Marz 1912,

Der vorsitzende Sekretar legt vor: R. Thnrneysen (Freiburg

i. B. korr. Mitglied), Zu irischen Handschriften und Literatur-

denkmalern. (Erscheint in den Abhandlungen, phil.-hist. Kl.)



Preisaufgabe der Wedekindschen Pr eisstiftung

fiir Deutsche Geschichte.

Den Neuen Ordnungen § 12‘ entsprechend, wdrd hierdurch die

unterm 14. Marz 1911 gestellte Preisaufgabe zum erneuten Ab-

druck gebracht.

Der Verwaltungsrat der Wedekindstiftnng stellt fiir den mit

dera 14. Jlarz 1911 begonnenen fiinfjahrigen Verwaltungszeitraum

die Aufgabe:

Die B e r e i t s ch af t s - und Kriegskosten des
Schmalkaldischen Bundes.

Der Verwaltungsrat wiinscht. dafi ira AnscbluB an die Kosten-

berechnung aucb die Aufbringung der Mittel, der Anted des Geld-

handels, die Bezahlung der Leute anf Wartegeld und auf Sold,

die Stellung der Finanzbeamten, Soldriickstande und Zinsgewinn,

sowie die wechselnde Hohe des Soldes und sein Wert, auf tunlichst

breiter Grundlage untersucht and zu einer zusammenbangenden
Darstellung verarbeitet werde. Das aus tvpischen Akten der

wichtigsten Archive gewonnene Zahlenmaterial kann in Tabellen-

form beigegeben werden.

1. Form undEinsendung derBewerbungsscbriften.
Bewerbung-sschriften miissen vor dem 1. August 1915 an den

^Verwaltungsrat der Wedekindstiftung zu rTottingen“ eingesandt

werden und aller auGern Zeicben entbehren, an welchen die Ver-
fasser erkannt werden konnen. Jede Schrift ist mit einem Sinn-

spruche zu verseben, und es ist ibr ein versiegelter Zettel bei-

zulegen. auf dessen AuGenseite derselbe Sinnsprucb sicb findet,

wiibrend inwendig Name, Stand und Wohnort des Verfassers an-

gegeben sind.

2. Preisgericbt. Das Preisgericbt bestebt aus dem Ver-
waltungsrate der Stiftung und sovielen von ihm aus den iibrigen
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Angehorigen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften, den

ordentlichen, den answartigen Mitgliedern nnd den Korrespon-

denten, hinzn erwahlten anerkannt sachkundigen nnd unparteilichen

Mannem, daB die Gesamtzahl sieben ist. Die Mitglieder des Preis-

gerickts konnen nicht an der Bewerbnng teilnehmen. Die ubrigen

Mitglieder der Koniglichen Gresellscbaft diirfen sick wie jeder

andere nm den Preis bewerben.

3. Urteil. Das Urteil des Preisgerichts wird am 14. Marz

1916 in einer Sitzung der Koniglicken GeseUsckaft der Wissen-

sckaften bekannt gemackt nnd in deren „Nacbrickten“ in der Ab-

teUnng: Geschaftliche Mitteilungen veroffentlicht.

4. Preis. Der Preis betragt 3300 Mark nnd mu6 ganz oder

kann gar nickt zuerkannt werden. Ist der Verfasser der Preis-

sckrift bereits verstorben, so fallt der Preis seinen Erben zu.

Der Verfasser der gekrbnten Schrift oder dessen Erben werden

nock besonders durch den Direktor des Verwalturgsrats von dem
iknen zugefallenen Preise benackricktigt nnd konnen diesen bei

der Koniglichen TJniversitatskasse zn Gottingen anf Anweisnng

des Direktors gegen Quittung erkeben.

5. Druck der Preissckrift. Die gekronte Sckrift geht

in das Eigentum der Stiftung fiir diejenige Zeit iiber, in welcher

dasselbe den Verfassem nnd deren Erben gesetzHch zustehen

wiirde. Der Verwaltungsrat wird dieselbe einer Buckkandlung

in Verlag geben oder auf Kosten der Stiftung drucken lassen.

Der Ertrag der ersten Auflage, welche ausscklieBlick der Frei-

exemplare hockstens 1000 Exemplare stark sein darf, fallt dem
verfiigbaren Kapitale der Stiftung zu, da der Verfasser den er-

haltenen Preis als sein Honorar zu betrachten hat. AVenn indessen

jener Ertrag ungewbknlich groli ist, d. h. wenn derselbe die Druck-

kosten um das Doppelte iibersteigt, so wird die Koniglicke Gesell-

schaft auf den Vortrag des Verwaltungsrates erwagen, ob dem
Verfasser nicht eine auBerordentliche Vergeltung zuzubilligen sei.

Findet die Koniglicke Gesellschaft fernere Auflagen erforder-

lich, so wird sie den Verfasser, oder, falls er nicht mekr leben

sollte, einen andern dazu geeigneten Gelekrten zur Bearbeitung

derselben veranlassen. Der reine Ertrag der neuen Auflage soli

sodann zu auBerordentlicken Bewilligungen fiir den Verfasser, oder

falls er verstorben ist, fiir dessen Erben und den neuen Bearbeiter

nack einem von der Koniglicken Gesellschaft festzustellenden Ver-

haltnisse bestimmt werden.
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Jede von der Stiftung gekronte und herausgegebene Schrift

wird auf dem Titel die Bemerkung haben:

von der Koniglichen Gesellscbaft der Wissenscbaften in

Gottingen mit einem Wedekindscken Preise gekront nnd
herausgegeben.

6. Freiexemplare. Von den Preisschriften, die die Stif-

tung berausgibt, erbalt der Verfasser zehn Freiexemplare, der

Verwaltnngsrat ebenfalls zehn zu freier Verfiignng.

7. Zurhckforderung nicbt gekronter Schriften.
Die Verfasser der nicht gekronten Schriften konnen dieselben unter

Angabe ihres Sinnspruchs und Einsendung des etwa erhaltenen

Empfangsscheines innerhalb eines halben Jahres zuriickfordern

oder zuriickfordern lassen. Sofern sich innerhalb dieses halben

Jahres kein Anstand ergibt, werden dieselben am 14. Oktober von

dem Direktor den zur Empfangnahme bezeichneten Personen porto-

frei zugesendet. Nach Ablauf dieser Frist ist das Recht zur

Zuriickforderung erloschen.

Gottingen, ini Mai 1912.

Der Venraltungsrat der Wedeldndsf.hen Preisstiftung.
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Im verflossenen Jahr ist der dritte Band der Gentzschen

Korrespondenz, der den Briefwechsel mit Metternich bringen soli,

soweit vorbereitet, dab der Druck in der nachsten Zeit beginnen

kann. Zu seiner Pertigstellung hat es eines ernenten Besuchs des

Mettemichschen Familienarchivs in Blab und des Staatsarchivs in

Wien bedurft, den Archivar Dr. Salzer im August und September

1911 ansgefiihrt hat. Er verweilte zehn Tage in Blab, neun in

Wien und einen in Gmunden, wo das Cumberland - Archiv die

Korrespondenz von Gentz mit der Brinzessin Friederike von Solms,

nachmaligen Konigin von Hannover, anfbewahrt. Die Nachkol-

lationiernng der von den fruhern Bearbeitern kopierten Stucke

hat sich als unbedingt notwendig erwiesen und mannigfache Er-

ganznngen und Verbesserungen ergeben. Herr Dr. Salzer riihmt

die Aufnahme, die ihm in den besuchten Archiven zu Teil ge-

worden ist.

Der Absatz der Gentz -Bublikation labt sehr zu wiinschen

iibrig; das gelehrte Bublikum wird wiederholt auf diese historisch

wichtige Verbffentlichung aufmerksam gemacht.

Gottingen, im Mai 1912.

F. F r ensdorff,

d. Z. Direktor.



Bericht Uber die Arbeiten

fiir die Aiisgabe der altereu Papsturkunden.

I. Italia pontificia.

Die im letzten Jahresbericht angekiindigteii Archivreisen in

der Lombardei sind ausgefiibrt worden and baben alle Erwartungen

weit iibertretfende Ergebnisse gebracbt. Diese werden bauptsacb-

licb dem Eit'er des Hei-rn Di\ Kalbfub verdankt, der nnter der

Leitung und der persbnlicben Teilnabme des Herausgebers die Ar-

chive von Mailand, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Como
und Monza revidierte. Die Hauptfunde warden im Staatsarcbiv

in Mailand gemacbt, das nnter dem neuen Direktor Comm. L. Fnmi
jetzt leicbter und besser zuganglicb ist als friiber, wo die Posi-

tionen des Fondo di religione, d. h. der anfgehobenen Klosterarchive,

weil noch ungeordnet. nicht herausgegeben wnrden. Aber auch in

den anderen Arcbiven Mailands, besonders aucb in der Biblioteca

Ambrosiana, ist nocb neues Material an den Tag gekommen.

M'icbtige und unbekannte Urkunden fand Dr. KalbfuB ferner in

Brescia und Bergamo.

Der VI. Band der Italia pontificia, der das Gebiet der Mai-

lander Kircbenprovinz umfassen wird, soli in zwei Teilen erscbeinen;

der erste wird die eigentlicbe Lombardei bebandeln mit dem Ur-

kundenmaterial der obengenannten Stadte. Er befindet sicb be-

reits im Druck und wdrd noch im Jabre 1912 ausgegeben werden;

der zw^eite Teil mit den Urkunden der spateren Kircbenprovinzen

von Vercelli, Turin und Genua soil sicb unmittelbar daran an-

scbliefien. Die dazu nbtige Revision der piemontesiscben Archive

ist bereits im Gauge.

II. Germania pontificia.

Der mit der Bearbeitung dieser Abteilung der Papstregesten

beauftragte Prof. Brackmann in Marburg hat sicb vorzuglicb

der Ausarbeitung des 3Ianuskriptes fiir die .Studien und Vor-
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arbeiten 1“ gewidmet, die den 1911 erschienenen ersten Band der

Grermania pontificia als Kommentar begleiten nnd die Balschungs-

gruppen der Erzdiozese Salzburg behandeln soUen. Diese Studien

sind inzwisclien zum AbschluB gelangt nnd befinden sich zur Zeit

im Druck.

AnBerdem hat Prof. Brackmann, nnterstiitzt von dem Hiilfs-

arbeiter Dr. Bonwetsch, die Arbeiten fiir den zweiten Band
der Germania pontificia, der die Diozesen Eichstatt, Augsburg.

Konstanz, Chur nnd als Anhang die iibrigen Schweizer Diozesen

Sitten, Lausanne nnd Basel enthalten wird, kraftig gefordert. Das

Material dafiir ist bis auf wenige Urkundengruppen der Siidschweiz

voUstandig gesammelt und zum grofiten Teil auch kritisch bear-

beitet. Der Mittelpunkt der Archivarbeiten war das General-

landesarchiv in Karlsruhe, wo Dr. Bonwetsch langer arbeitete, im

August zeitweise von Prof. Brackmann nnterstiitzt.

III. Gallia pontificia.

Oberlehrer Dr. Wiederholdin Goslar hat in den Nachrichten

unserer Gesellschaft fiir 1911 einen ausfiihrlichen Bericht fiber die

Ergebnisse seiner Forschungen in Frankreich veroff'entlicht und

darin 68 unbekannte Papstnrkunden aus den Departementalarchiven

von Clermont-Ferrand, Le Pny, Aurillac, Tulle, Perigneux, Limo-

ges, Gneret, Poitiers, Angonleme, La Rochelle, La Roche-snr-Yon

und Niort zum Abdruck gebracht. Ein weiterer Bericht steht in

Anssicht. —
Wie bisher erfrenten sich unsere Arbeiten der besonderen

Forderung des Herrn Ministers der geistlichen und Unterrichts-

Angelegenheiten, der das unserem Mitarbeiter Dr. Bonwetsch
gewahrte Stipendiuni erneuerte und Prof. Brackm anns Beur-

laubung von der Schule verlangerte. Wir haben auch dieses Jahr

alle Veranlassung, der Direktoren und Beamten der von unseren

Mitarbeitern besuchten Archive und Bibliotheken
,
dankbar fiir

mannigtache Unterstfitzung, zu gedenken.

Die Kemmission fur die Heraurgalc der alteren Fapsturleunden.

yachricLten
;
gcscha^t^ Mitteilungen 1912 1. 2



Vierter Bericlit

liber das Septuaginta-Unternehmen.

(Berichtsjabr 1911.)

In den beiden Kommissionen fiir das Septuaginta-Unternehmen

ist keine Andemng eingetreten.

Piir das Unternehmen waren tatig: 1) in Gottingen wahrend

des ganzen Jahres Herr Prof. Rahlfs und die Herren Dr. Hants ch,

Reimpell und Dr. GroBe-Brauckmann, auBerdem vom Juli

bis September 1911 Herr Dr. Lutkemann, von August 1911 bis

Marz 1912 Herr Dr. Johannessohn und im Marz 1912 Herr

Hans Helmut Mayer, samtlich als angestellte Hiilfsarbeiter;

auBerdem im Marz 1912 in stundenweiser Beschaftigung die Herren

Gestrich, Hauske und Wiistefeld; 2) in St.-Petersburg in

den ersten Monaten des Berichtsjabres Herr Prof. Evseev; 3) in

Thorn in den ersten Monaten des Berichtsjahres Herr wissenschaft-

licher Hiilfslehrer Degener; 4) in Paris und London Herr Ober-

lehrer Dr. Jaeger aus StraBburg, der von seiner vorgesetzten

Behorde fiir das ganze Jahr beurlaubt war.

Das Inventar der slavischen Handschriften wurde von Herrn

Prof. Evseev im Manuskript beendigt und nach Gottingen ge-

schickt. AVir behalten uns vor, dasselbe spiiter im Druck zn ver-

bffentlichen.

Die Inventare der griechischen und orientalischen Handschriften

haben manche Bereicherungen und Berichtigungen erfahren. Herr
Prof. Evseev fertigte ein Verzeichnis der uns noch nicht bekannten

griechischen Handschriften in RuBland an. Herr Dr. Karl Diete-
rich nahm eine Anzahl griechischer Handschriften in den Athos-

klostern Lavra und Vatopedi auf. Herr Prof. Glaue steUte uns

in liebenswiirdigster Weise seine Notizen iiber griechische Hand-
schriften in Spanien zur Verfiigung. An mehrere Bibliotheken,
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besonders in Miinchen, Wien ond Oxford, wurden Anfragen ge-

ricbtet, auf welcbe diese uns wertvoUe Anskunft erteilten. Anch
wnrde die neuere Literatur in Zeitschriften und selbstandigen

Werken durcbgesehen : hierfiir konnten wir mit Dank ein uns von

Herrn Prof. Nestle znr Verfiigang gestelltes Verzeicbnis der

Septuaginta-Literatur benutzen.

Die KoUation der griechischen Handschriften ist fortgescbritten.

In die friiber angefertigten KoUationsexemplare des ersten Makka-

baerbucbes und des Jesns Sirach sind die Varianten von je etwa

zehn, meist bisher uberhanpt nicht benutzten Handschriften einge-

tragen. Ferner sind KoUationsexemplare fiir das 2. und 3. Mak-

kabaerbuch und fiir die Weisheit Salomos angefertigt und Vorar-

beiten fiir die Herstellung weiterer KoUationsexemplare gemacht.

Die von Herrn Reimpell vorbereitete Ausgabe der arabi-

schen IJbersetzung des syrohexaplarischen Pentateuchs von Ha-

reth ben Senan ist dem AbscbluB nabe und soli im nachsten Jahre

gedruckt werden.

Die Arbeit an der atbiopiscben Bibelubersetzung ist von Herrn

Dr. Jaeger in Angriff genommen. Er hat sich in Paris und

London mit den dort vorhandenen reichen Bestanden athiopischer

Handschriften bekannt gemacht und zum Teil genauere Beschrei-

bungen aufgenommen. Er hat sich ferner als Grundlage fiir weitere

Studien Photographien der bisher unveroffentlichten Biicher des

athiopischen Alten Testaments nach einzelnen alten Handschriften

verschafft und fiir Jesus Sirach reiches Material aus zwolf bisher

unbenutzten Handschriften gesammelt. Auch hat er iiber das Mak-

kabaerbuch der Abessinier, das mit den biblischen Makkabaer-

biichem nichts zu tun hat, und iiber eine junge athiopische Uber-

setzung der biblischen Makkabaerbiicher aus dem Lateinischen ein-

gehende Studien gemacht.

Die Sammlung der Zitate der Kirchenvater ist nach mehreren

nicht recht befriedigenden Versuchen vorlaufig eingestellt.

Die Arbeit an den liturgischen Biichern ist in der Weise

weitergefiihrt, dab von vier alteren Handschriften (Lectionarium

Sancti Simeonis in Trier nach der Ausgabe von Steininger, Paris,

graec. 272, 273 und 308) ein genaues Verzeicbnis der Lektionen

angefertigt wurde.

Von den ,,Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens“ sind

Heft 2 „Fragmente einer griechischen TJbersetzung des samarita-

nischen Pentateuchs. Von Paul Glaue und Alfred Rahlfs“ und

2 *
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Hefts „Der Psaltertext bei Tbeodoret. Von Emil Grofie-Braack-

mann“ im Druck erschienen.

Zum ScblnB sei mit grofiem Danke erwabnt, da6 dnrcb das

Zusammenwirken der Reichsregierimg nnd des preuBischen Mini-

steriums die finanzielle Grundlage des Unternehmens nunmehr

gesichert ist.

Die Septuaginta-Kommission.



Lagarde-Stiftung
und Stiftung der Freunde Lagardes.

Von der Stiftung ist unter dankenswerter Slitwirkung der

Herren Rahlf s und Wellhausen ein anastatischer Neudrnck der

lange vergriffenen Didaskalia Lagardes hergestellt.

Die Freunde Lagardes forderten ihre Stiftung durck Ver-

groBernng des Stiftungskapitals.



Bericht iiber die ausgesetzten Preisaufgaben.

Fiir das Jahr 1915 stellt die Gesellschaft folgende Aufgabe:

Die griechischen Asketenviten des 4.—6. Jahr-
bunderts sind auf ihre literarische Gestalt and
ihren bistorischen Wert zu untersucben.

Die fiir das Jabr 1913 gestellte Aufgabe lautet:

Die Gesetze der allmablicben Anderung des Mo-
mentes von Magneten sind zn untersucben.

Die zur Bewerbung um den ausgesetzten Preis bestimmten

Arbeiten miissen vor dem 1. Februar 1915 bezw. 1913 an die Konig-

licbe Gesellscbaft der Wissenscbaften eingeliefert werden, mit

einem Motto versehen und von einem versiegelten Zettel begleitet

sein, der auben den Sprucb tragt, der die Arbeit kennzeicbnet und
innen den Xamen und Wobnort des Verfassers. Der Preis betragt

1000 Mark.



Bericlit der Kommission
fiir den Thesaurus linguae latinae

iiber die Zeit vom 1. April 1911 bis 31. Marz 1912.

1. Die Kommission hatte urspriinglich ihre Sitzong auf den

22. April anberaumt ; die Berufung des Generalredaktors Prof. Dr.

Ernst Lommatzsch als Ordinarius nach Basel lieB es wiinschens-

wert erscheinen, die Sitzung friiher zu legen
;
sie fand darnm schon

am 30. Marz statt. Die Kommission gewabrte dem Generalredaktor

den erbetenen Austritt aus seiner Stellung zum 1. April d. J. nnter

Anerkennung seiner vortrefflichen Amtsfiihrnng und kooptierte ihn

zum Mitgliede. Es wurde beschlossen, von neuem einen General-

redaktor zn berufen und Verbandlungen mit einem geeignet er-

scheinenden Gelehrten warden begonnen. Fiir den Lauf des Som-
mers wurde ein Provisorium eingerichtet, in dem die Herren Lom-
matzsch und Vollmer abwecbselnd die laufenden Geschafte

fiihren werden, so daB eine Storung des Fortganges der Arbeiten

nicht zu befiirchten steht.

2. In dem abgelaufenen Jabre hat sich die Kommission be-

sonders bemiiht, daB der Bestand der Mitarbeiter vergroBert und
damit die Schnelligkeit der Arbeit gesteigert werde. Es warden
in einer Reihe von kleineren deutschen Staaten geeignete Gymnasial-

lehrer ausfindig gemacht und die betr. Eegierungen gebeten. die

Herren zur ]\Iitarbeit am Thesaurus zu beurlauben, wie das PreuBen,

Bayern, Sachsen, Osterreich seit einer Reihe von Jahren neben

ihrer Beitragleistung in Geld getan haben. Leider haben diese

Bemiihungen nirgend zu einem Erfolge gefiihrt.

3. Die zur Zeit der vorjahrigen Sitzung unerfreuliche Finanz-

lage hat sich gebessert. Es ist das einer Reihe von besonderen

Zuwendungen zu verdanken: die Wissenschaftliche Gesellschaft in

StraBburg hat zum ersten Male 600 Mk. beigesteuert, die phUo-

logisch -philosophische Klasse der Bayerischen Akademie Mk. 500
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bewilligt; die Verlagsbuchhandlung hat zur Forderung des Unter-

nehmens 6000 Mk. geleistet; endlich hat das K. Bayrische Finanz-

ministerixim die von der Kommission anf das friihere Bnrean in der

HerzogspitalstraBe verwendeten Einrichtungskosten im Betrage von

2086,88 Mk. zuriickerstattet. Damit ist das Defizit des vorjahrigen

Abschlusses beseitigt nnd es konnte der seit zwei Jahren aufge-

branchte Sparfonds wiedererrichtet werden.

Wie in friiheren Jahren haben neben den lanfenden Eegiernngs-

beitragen die Berliner nnd die Wiener Akademie besondere Bei-

trage zn je 1000 Mk. geleistet. Der Betrag der Giesecke-Stiftung

(5000 Mk.), ferner die Zuschiisse der Regierungen von Hamburg,
Wiirttemberg, Baden in Hohe von 1000, 700, 600 Mk. sind wie

friiher eingegangen. Die prenBische Regierung hat wiederum zwei

Stipendien von je 1200 Mk. an Thesanms - Assistenten bewilligt:

weiter haben PreuBen, Bayern, Sachsen nnd Osterreich von neuem
je einen Gj^mnasiallehrer fur ein Jahr auf das Thesaurusbureau

beurlaubt.

Die Kommission spricht fiir alle diese Zuwendungen und Bei-

hilfen ihren aufrichtigen Dank aus.

4. Nach den der Kommission erstatteten Berichten des General-

redaktors warden im letzten Jahre fertiggestellt 55 Bogen, Band
UI bis zum Schlusse, Band V bis dido, Band VI bis fabida, die

Eigennamen bis Cornelius

;

zuruckgeordnet wurde das Zettelmaterial

fiir Band III com- bis zu Ende, fiir Band IV bis cum. Zur Arbeit

fertiggeordnet warden die Zettel fiir F bis zu Ende, fiir die Eigen-

namen der Anfang von D.
5. Im Jahre 1911 betrugen

die Einnabmen Mk. 59 912,85

„ Ausgaben
^ 59 547,59

tiberschuB Mk. 365,26

Unter den Ausgaben befinden sich 7000 Mk., mit denen der
Sparfonds zur Deckung der notwendig gewordenen Gehaltsteige-
rungen wiederhergestellt wurde.

Die als Reserve fiir den AbschluB des Unternehmens vom
Buchstaben P an bestimmte WolfFlin-Stiftung betrug am 1. April
1912 55 425,50 Mk.



XI. Bericht fiber das Samoa-Observatorium
ffir das Jahr 1911/12.

Von

H. Wagner.

Nachdem im vergangenen Jahre an dieser Stelle eine zn-

sammenfassende IJbersiclit fiber die Wirksamkeit unseres geophy-

sikalischen Observatoriums in Apia wahrend der ersten zehn Jabre

seines Bestehens gegeben worden ist — als Anhang wurde dem
Bericht ein Verzeichnis aller biskerigen Publikationen fiber Stand,

Betrieb und Arbeiten desselben augeffigt, — konnen wir uns heute

kurz fassen.

Es hat ein mehrfacher Personenwechsel stattgefunden. Pri-

vatdozent Dr. Angenheister, schon in den Jahren 1907 und
1908 unser bewahrter Observator, hatte sich entschlossen, die

Leitung des Observatoriums nochmals ffir einige Jabre zu fiber-

nehmen, und zwar, wie besonders anerkannt werden muB, unter

denselben verbaltnismaBig bescheidenen auBern Bedingungen. Er
verlieB Europa am 20. Mai 1911 von Genua aus und wahlte diesen

Weg mit unserer Zustimmung hauptsacblich desbalb, um in dem
reich ausgestatteten niederlandischen Institut ffir Metereologie und
Magnetismus zu Batavia Studien zu macben und mit dem Vorstand
desselben, Dr. van Bemmelen, Verabredungen fiber gemeinsame
Terminbeobachtungen u. a. zu treffen. Dies ist ibm vollkommen
gelungen. inzwiseben ward Dr. Angenheister vom Herrn Minister

mittels Bestallung vom 5. Mai v. J. zum Professor ernannt. Er
traf erst Ende Juni in Apia ein, wo unterdessen der Assistent

Dr. Hammer seit dem 10. Februar, dem Tage der Abreise des

bisherigen Observators Dr. Kurt Wegener, die Beobaebtungen
am Observatorium mit Umsiebt geleitet hatte.

Der Inangriffnahme neuer Arbeiten von Seiten Professor

Angenheisters steDte sicb bald ein bedauerlicher Zwischenfall ent-

gegen. IJnser Assistent, Dr. Hammer, erkrankte anfangs No-
vember an einem infektibsen Fieber aufs Schwerste, sodaB man
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langere Zeit das Schlimmste befiirchten mnfite und auch die Re-

konvaleszenz nach tlberwindung der Krisis nnr sebr langsam vor

sicb ging. So mudte Dr. Hammer nicbt nnr einige Monate vollig

ausspannen, sondern auf dringenden Rat der Arzte Samoa vorzeitig

verlassen. Kontraktlich hatte seine Dienstzeit in Apia bis zum
1. Jnli d. J. wahren sollen. Er schiifte sich bereits am 13. Februar

ein und ist, seinen Riickweg fiber Neu Seeland, Australien, Japan

und dnrch Sibirien nebmend, vor wenigen Tagen wieder in der

Heimat angelangt, zum Glfick vollkommen genesen.

Es war nicbt leicht, sofort einen Ersatz zn finden. Er ist

jetzt in einem frfiheren Scbiiler nnserer Hocbschnle, Dr. Ernst
Amelung, Oberlehrer an der Oberrealscbule zn Scbmalkalden,

gewonnen, der sich um die Stellnng eines Assistenten bewarb

nnter dem Anerbieten die Kosten der Aus- und Heimreise aus

eigenen Mitteln bestreiten zu wollen. Der Herr Minister bat ibm

einen zweijiibrigen Urlaub bewilligt. Seit 1. April d. J. im Dienste

nnserer Gesellschatt arbeitet er sicb zur Zeit im Geopbysikaliscben

Institut bierselbst in die in Apia speziell betriebenen Beobacbtnngs-

metboden ein und boift damit so zeitig abzuscMieBen, dafi er mit

einem Lloyd-Dampfer am 18. Jnni d. J. von Genua aus die Aus-
reise antreten kann.

Unser aus Samoa im vorigen Jabre zuruckkebrender Obser-

vator Dr. Kurt Wegener war, denselben Weg fiber Australien,

Japan, Sibirien nebmend, am 10. Mai v. J. wieder in Deutschland

eingetroffen und bat seit dem 1. Juni mit Energie begonnen, die

Ergebnisse der Beobacbtnngen aus seiner zweijahrigen Amtszeit

wissenscbaftlich zu bearbeiten. Unsere Nacbricbten baben bereits

drei groBere Abbandlungen daraus gebracht, sowobl fiber die aero-

logiscben Ergebnisse am Samoaobservatorium vom Jabre 1910

(Nacbricbten der matb.-phys. Klasse 1911, S. 278—292), als die

seismiscben Registrierungen in den Jabren 1909 und 1910 (daselbst

1912, S. 267—384). Dazu tritt eine umfassende Studie fiber den

^Anteil der direkten Strahlung an der Temperaturperiode der

Luft in niedrigen und mittleren Hoben der Troposphare“ (daselbst

1911, S. 382—408). Die luftelektrischen Beobacbtnngen der Jabre

1909 und 1910, gemeinsam von Dr. Wegener und Dr. Hammer
bearbeitet, bilden die gleichfalls bereits erscbienene VII. Abbandlung
des Samoa-Observatoriums. Die erdmagnetischen Registrierungen

sind aucb in Arbeit und werden bald abgescblossen werden. Es geht
aus dieser Ubersicbt wobl die ZweckmaBigkeit der 3IaBregel bervor,

imsere Observatordn nacb ihrer Rfickkehr nocb ein bis andertbalb
Jabre bier festzuhalten, damit das reicbe Robmaterial der Be-
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obachtungen sicb nicbt nutzlos anbauft, sondem verarbeitet sofort

der wissenscbaftlichen Welt znganglich gemacbt wird.

Aucb die auf der Island - Expedition der Herren Angen-
beister nnd Ansel vom Fruhjahr 1910 gewonnenen Ergebnisse

konnten zn Anfang dieses Jabres bereits der Offentlicbkeit iiber-

geben werden (Nacbricbten, math-pbysik. Kl. 1912, S. 42—111).

Eucksicbtlicb der von Professor Angenbeister geplanten

Sonnenbeobacbtnngen konnten bei dem Mangel an Mitteln bisher

leider nur vorbereitende Scbritte getan werden. Es gelang ihm

mit einer Reihe von auswartigen Instituten fiir Sonnenforscbung

engere Verbindungen anzukniipfen und von diesen gleicbzeitig im

Aastausch gegen die Samoa-Publikationen wertvolles literariscbes

Material zu erbalten. Seinem Wunscbe, die Station in Apia als

wicbtige geophysikalische Arbeitstatte an sicb, sowie mit Riick-

sicbt auf die immer groBere Bedeutung, die sie als ein Zentralpunkt

fiir die Siidsee bereits gewonnen hat, mit reicbern literariscben

Biilfsmitteln als bisber, auszustatten, sind wir von Seiten des

Kuratorinms entgegen gekommen, soweit es unsere bescbrankten

Mittel erlauben.

Leider zeigt es sicb von Jabr zu Jabr mebr, da6 diese

trotz auBerster Sparsamkeit nur eben die notwendig.sten laufenden

Ausgaben decken. Ein gewisser Notstand ist bereits dadurch

eingetreten, dafi fast alle Baulichkeiten des Observatoriums, von

denen mancbe nur einen fiir kurze Dauer berecbneten Cbarakter

batten, einer griindlichen Reparatur bezw. volliger Emeuerung be-

diirfen. Es muBte, weil Gefabr im Verzuge war, damit scbon vor

einem Jabre begonnen werden, um vor allem die Beobacbtungs-

biitten, in denen die kostbaren Instrumente Aufstellung gefunden

haben, vor ganzllchem Verfall zu scbiitzen.

Das Kuratorium bat sicb daber gezwungen geseben mit An-
tragen an das Reicbskolonialamt auf Deckung des anwachsenden
Feblbetrages und Gewabrung eines auBerordentlicben Zuscbusses

fiir den Baufonds des Observatoriums vorzugeben. Wir diirfen es

als einen giinstigen Umstand betracbten, daB der bisherige kaiser-

licbe Gouvernenr von Samoa, Dr. Solf, der als Mitglied des Ku-
ratoriums die Yerbaltnisse unseres Instituts genau kennt und dem
wir fiir vielfacbes Entgegenkommen und bereitwilligste Unter-

stiitzung mit Eat und Tat zu lebhaftem Danke verpflicbtet sind,

jetzt als Staatssekretar des Reicbskolonialamts im besonderen

MaBe in der Lage sein wird, unsere Bediirfnisse in besagten Rich-

tungen zu wiirdigen.
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Nathanael Bonwetsch, Dr. th.. Prof., seit 1893.

Friedrich Leo, Dr. ph., Prof.. Geh. Reg.-Rat, seit 1893, z. Z. Se-

kretar.

Paul Kehr, Dr. ph., Prof., Geh. Reg.-Rat, Direktor des K, PreuB.

Historischen Instituts in Rom, seit 1895.

Richard Pietschmann, Dr. ph., Prof, Geh. Reg.-Rat, Direktor

der K. XJniversitats-Bibliothek, seit 1897.

Jacob Wackernagel, Dr. ph., Prof, seit 1902. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)

Lorenz Morsbach, Dr. ph., Prof, Geh. Reg.-Rat, seit 1902.

Edward Schroder, Dr. ph., Prof, Geh. Reg.-Rat, seit 1903. (Zu-

vor korresp. Mitgl. seit 1894.)

Friedrich Andreas, Dr. ph.. Prof, seit 1904.

Gustav Korte, Dr. ph., Prof, Geh. Reg.-Rat, seit 1907.

Karl Brandi, Dr. ph., Prof, seit 1909.

Hermann Oldenberg, Dr. ph., Prof, seit 1909. (Zuvor korresp.

Mitgl. seit 1890.)

Paul Wendland, Dr. theol. et ph., Prof, seit 1909.

Assessor.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Bernhard Tollens, Dr. ph.. Prof, Geh. Reg.-Rat, seit 1884.
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Auswartige Mitglieder.

Mathematisch - pkysikalisclie Klasse.

Arthur Auwers. Dr., Prof., Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat, Bestan-

diger Sekretar der Aiademie der Wissenschaften zu Berlin,

seit 1882. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1871.)

Adolf von Baeyer, Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat, zn Mlinchen,

seit 1892. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1879.)

Ernst Bene eke. Dr., Prof., zu Strafiburg i. E,, seit 1904. (Zuvor

korresp. Mitgl. seit 1899.)

Gaston Darbonx, Dr., Prof., zu Paris, seit 1901. (Zuvor korresp.

Mitgl. seit 1883.)

Richard Dedekind, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Braunschweig,

seit 1862. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1859.)

Paul Ehrlich, Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat. Direktor des Institnts

fiir Serumforschuug zu Frankfurt a. M., seit 1904.

Julius Elster, Dr., Prof., Oberlehrer am Gymnasium zuWolfen-

biittel, seit 1902.

Emil Fischer, Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat, zu Berlin, seit 1907.

(Zuvor korresp. Mitglied seit 1901.)

Wilhelm Foerster, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin-Westend,

seit 1886. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1875.)

Sir Archibald Geikie, Dr., vormals Prasident der Royal Society,

zu Shepherdsdown Haslemere (Engl.), seit 1906. (Zuvor kor-

resp. Mitgl. seit 1889.)

Camillo Golgi, Prof, zu Pavia, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitgl.

seit 1892.)

Giovanni Battista Grassi, Prof., Senator. Vizesekretar der math.-

naturw. Klasse der R. Accademia dei Lincei, zu Rom, seit

1910. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1901.)

Robert Helmert, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Direktor des geodat.

Institutes zu Potsdam, seit 1898. (Zuvor korresp. Mitgl. seit

1896.)

Ewald Hering, Dr. Prof., Geh. Med.-Rat, zu Leipzig, seit 1904.

Theodor Liebisch, Dr. ph. Prof.. Geh. Bergrat, zu Berlin, seit

1908. (Zuvor ordentliches Mitglied seit 1887.)

Hendrik Anton Lorentz, Prof., zu Leiden, seit 1906.

Luigi Luciani, Prof., Senator, zu Rom, seit 1906.

Ti alter Kernst, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1905.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1898.)

Carl Neumann, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1868.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1864.)
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Johannes Orth, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Berlin, seit 1902.

(Znvor ordentl. Mitgl. seit 1893.)

Wilhelm Pfeffer, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1902.

(Znvor korresp. Mitgl. seit 1885.)

Henri Poincare, Prof., zu Paris, seit 1902. (Zuvor korresp. Mitgl.

seit 1884.)

William Lord Rayleigh zu Witham (Essex), President der Royal
Society, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1886.)

Johannes Reinke, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Kiel, seit 1885.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1882.)

Gustav Retzius, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1904. (Zuvor

korresp. Mitgl. seit 1886.)

Augusto Righi, Professor in Bologna, Senator, seit 1911.

Hermann Amandus Schwarz, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin,

seit 1892. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1875, korresp. Mitgl.

seit 1869.)

Karl Schwarzschild, Dr. ph., Prof., Direktor des astrophysi-

kalischen Instituts in Potsdam. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit

1907.)

Charles Scott Sherrington, Prof., zu Liverpool, seit 1906.

Hermann Graf zu Solms-Laubach, Dr., Prof., zu Strafiburg,

seit 1888. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1879.)

Eduard Sue6, Dr., Prof., vormals Prasident der K. Akademie der

Wissenschaften, zu Wien, seit 1892. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1884.)

Josef John Thomson, Prof., zu Cambridge, seit 1911.

Gustav Tschermak, Dr., Prof., k. k. Hofrat in Wien, seit 1902.

(Zuvor korresp. Mitgl. seit 1884.)

Max Verworn, Dr. med. et ph., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Bonn,

seit 1910. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1903.)

Wilhelm Waldeyer, Dr. med. und Dr. ph., Prof., Geh. Med.-Rat,

Bestandiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften zu

Berlin, seit 1901. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1877.)

Heinrich Weber, Dr., Prof., zu Strafiburg, seit 1895. (Zuvor

ordentl. Mitgl. seit 1892, korresp. Mitgl. seit 1875.)

Philologisch-historische Klasse.

Friedrich Bechtel, Dr., Prof., zu Halle, seit 1895. (Zuvor As-

sessor seit 1882.)

Alexander Conze, Dr., vormals Generalsekretar des archaol. In-

stituts, zu Grunewald-Berlin, seit 1890. (Zuvor korresp. Mitgl.

seit 1875.)
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Hermann Diels, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Bestandiger Sekretar

der Akademie der Wissenschaften, zu Berlin, seit 1899.

L. Dnchesne, Monsg., Direktor der Ecole francaise, zu Rom, seit

1891.

Franz Ehrle, Prafekt der vatikaniscken Bibliotkek, za Rom, seit

1901.

Friedrich Imhoof-Blumer, Dr., zu Winterthur, seit 1901. (Zu-

vor korresp. Mitgl. seit 1886.)

Theodor N old eke. Dr., Prof., zu StraBburg, seit 1883. (Zuvor

korresp. Mitgl. seit 1864.)

Gustav Roethe, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Bestandiger Sekretar

der Akademie der Wis.senschaften, zu Berlin, seit 1902. (Zuvor

ordentl. Mitgl. seit 1893.)

Wilhelm Schulze, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1902.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1898.)

Eduard Schwartz, Dr. ph., Prof., Geh. Hofrat, zu Freiburg i. B.

(Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1902.)

Emile Senart, Mitglied der Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres, zu Paris, seit 1906.

Vilhelm Thomsen, Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1891.

Pa.squale Vi liar i, Senator, zu Florenz, seit 1896.

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Dr., Prof., Wirkl.

Geh. Rat, zu Berlin, seit 1897. (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1892.

)

Ludwig Wimmer, Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1909.

Korrespondierende Mitglieder.

Mathematisch-physikalische Klasse.

Svante Arrhenius, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1901.

Dietrich Barfurth, Dr., Prof., zu Rostock, seit 1904.

Charles Barrois, Dr., Prof., zu Lille, seit 1901.

Max Bauer, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Marburg, seit 1892.

Louis Agricola Bauer, Direktor des Department Terrestrial

Magnetism, zu Washington, seit 1906.

Friedrich Becke, Dr., Prof., zu Wien, seit 1904.

Robert Bonnet, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Bonn, seit 1904.

Joseph Boussinesq, Mitglied der Academic des Sciences
,

zu

Paris, seit 1886.

Alexander von Brill, Dr., Prof., zu Tubingen, seit 1888.

Woldemar Christoffer Brogger, Dr., Direktor der geologischen

Reichsanstalt in Christiania, seit 1902.
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Heinricli Bruns, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1892.

Otto Biitschli, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zn Heidelberg, seit 1889.

Georg Cantor, Dr., Prof., zu HaUe, seit 1878.

Carl Chun, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zn Leipzig, seit 1901.

Giacomo Ciamician, Dr., Prof., zu Bologna, seit 1901.

John Mason Clarke, Staatsgeolog zu Albany (Newyork), seit

1906.

Sir George Darwin, zu Cambridge (England), seit 1901.

Ulisse Dini, Prof., zu Pisa, seit 1880.

Hermann Ebert, Dr. ph.. Prof., in Miinchen, seit 1911.

Ludwig Edinger, Dr., Prof., in Frankfurt a. M., seit 1908.

Lazarus Fletcher, Direbtor der Mineralogischen Abteilung des

British Museum, zu London, seit 1901.

Erik Ivar Fredholm, Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1907.

Robert Fricke, Dr., Prof., zu Braunschweig, seit 1904.

Georg Frobenius, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1886.

August von Froriep, Dr. med.. Prof., Geh. Rat, in Tubingen,

seit 1911.

Karl von Goebel, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Miinchen, seit 1902.

Paul Gordan, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Erlangen, seit 1890,

Albert Haller, Dr., Prof., zu Paris, seit 1907.

Viktor Hensen, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Kiel, seit 1892.

Ludimar Herrmann, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Konigsberg

i. Pr., seit 1886.

Oskar Her twig, Dr. med. u. ph.. Prof., Geh. Med.-Rat, in Berlin,

seit 1911.

Richard von Hertwig, Dr. med. u. ph., Geh. Hofrat, zu Miinchen,

seit 1910.

William Francis Hillebrand, Bureau of Standard, Washington,

seit 1907.

Wilhelm Hittorf, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Miinster, seit

1879.

Wilhelm Theodor Bernhard Holtz, Dr., Prof., zu Greifswald, seit

1869.

Adolf Hurwitz, Dr., Prof., zu Zurich, seit 1892.

Alexander von Karpinski, Prasident des Comite geologique, zu

St. Petersburg, seit 1892,

Ludwig Kiepert, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Hannover, seit

1882.

Leo Konigsberger

,

Dr., Prof., Geh. Rat, zu Heidelberg, seit

1874.

Niichrichten; geschaftl. Mitteilungen 1912. 1. 3
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E. Ray Lankester, Prof., Direktor des Natural History Museum

zu London, seit 1901.

Paul Langevin, Dr. ph., Prof., in Paris, seit 1911.

Peter Lebedeff, Dr., Prof., zu Moskau, seit 1910.

Carl Liebermann, Dr. ph.. Dr. ing.. Prof., Geh. Eeg.-Rat, zu

Berlin, seit 1912.

Ferdinand Lindemann, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Miinchen, seit

1882.

Sir Joseph Norman Lockyer, Prof., zu London, seit 1876.

Hubert Ludwig, Dr., Prof., Geh. Reg.-E,at, zu Bonn, seit 1901.

Ernst Mach, Dr., Prof., k. k. Hofrat, zu Wien, seit 1887.

Franz Carl Joseph Mertens, Dr., Prof., k. k. Hofrat, zu Wien,

seit 1877.

Gbsta Mittag-Leffler

,

Dr., Prof., zu Stockholm, seit 1878,

Max Not her. Dr., Prof., zu Erlangen, seit 1892.

Heike Kamerlingh Onnes, Dr., Prof., zu Leiden, seit 1910.

Wilhelm Ostwald, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Leipzig, seit 1901.

William Henry Perkin (jnn.), Prof., zu Manchester, seit 1906.

Edmond Perrier, Direktor des Museum d’Histoire naturelle, zu

Paris, seit 1901.

Emile Picard, Prof., Mitglied der Academie des Sciences, zu

Paris, seit 1884.

Max Planck, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1901.

Alfred Pringsheim, Dr., Prof., zu Miinchen, seit 1904.

Heinrich Precht, Dr., Prof., in Neustafifurt, seit 1908.

Friedrich Prym, Dr., Prof., zu Wurzburg, seit 1891.

Georg Quincke, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Heidelberg, seit 1866.

Carl Rabl, Dr., Prof., Geh. Med.-Rat, zu Leipzig, seit 1906.

Santiago Ramon y Cajal, Dr., Prof., zu Madrid, seit 1906.

Theodor Reye, Dr., Prof., zu StraBburg i. E., seit 1877.

Fritz Rinne, Dr. ph.. Prof., Geh. Hofrat, in Leipzig, seit 1911.

Wilhelm Conrad Rent gen. Dr., Prof., Wirkl. Geh. Rat, zu

Miinchen, seit 1883.

Henry Enfield Roscoe, Prof., zu London, seit 1874.

Harry Rosenbusch, Dr., Prof., Geh. Ober-Bergrat, zu Heidelberg,

seit 1882.

Heinrich Rubens, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1908.

Carl Runge, Dr., Prof., zu Gottingen, seit 1901.

Ernest Rutherford, Prof., zu Manchester, seit 1906.

Friedrich Schottky, Dr. ph.. Prof., in Berlin, seit 1911.

Franz EBhard Schulze, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin,

seit 1883.
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Arthur Schuster, Dr., Prof., zu Manchester, seit 1901.

Simon Schwendener, Dr. ph. und Dr. med.. Prof., Geh. Reg.-

Rat, zu Berlin, seit 1892.

Hugo Seeliger, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Miinchen, seit 1901.

Paul Stackel, Dr., Prof., zu Karlsruhe, seit 1906.

Johann Struver, Dr., Prof., zu Rom, seit 1874.

Eduard Study, Dr., Prof., in Bonn, seit 1911.

Ludwig Sylow, Dr., Prof., zu Christiania, seit 1883.

Johannes Thomae, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Jena, seit 1873.

E. Tietze, Dr., Prof., in Wien, seit 1911.

Feodossij Tschernyschew, Dr., Direktor des Comite geologique,

zu St. Petersburg, seit 1904.

Hermann Vochting, Dr., Prof., zu Tubingen, seit 1888.

Vito Volterra, Prof., Senator, zu Rom, seit 1906.

Aurelius Vo 6, Dr., Prof., zu Miinchen, seit 1901.

Emil Warburg, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Prasident der phys.

tecbnisch. Reichsanstalt, zu Charlottenburg, seit 1887.

Eugen Warming, Dr., Prof., zu Kopenbagen, seit 1888.

Alfred Werner, Dr., Prof., zu Zurich, seit 1907.

Willy Wien, Dr., Prof., Geh. Hofrat, zu Wurzburg, seit 1907.

Julius Wiesner, Dr., Prof., k. k. Hofrat, zu Wien, seit 1902.

Richard Willstiitter, Dr., Prof., zu Ziirich, seit 1910.

Wilhelm Wirtinger, Dr., Prof., zu Wien, seit 1906.

Robert Williams Wood, Dr., Prof., in Baltimore, seit 1911.

Ferdinand Zirkel, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Bonn, seit 1886.

Philologisch - historische Klasse.

Friedrich von Bezold, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit

1901.

Adalbert Bezzenberger, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Konigs-

berg i. Pr., seit 1884.

Wilhelm von Bippen, Dr., Syndikus der Stadt Bremen, zu

Bremen, seit 1894.

P. J. Blok, Dr., Prof., zu Leiden, seit 1906.

Johannes Boehlau, Dr., Direktor am Kgl. Museum in Kassel,

seit 1912.

Max Bonnet, Dr., Prof., zu Montpellier, seit 1904.

Harry Bresslau, Dr., Prof., zu StraBbxirg i. E., seit 1906.

Ulysse Chevalier, Canonicus in Romans (Drome), seit 1911.

Graf Carlo Cippolla, zu Turin, seit 1898.

3 *
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Maxime ColHgnon, Dr., Prof, an der Faculte des lettres, zn

Paris, seit 1894.

Carlo Conti Rossini, zn Paris, seit 1908.

Franz Cumont, Dr., Prof., zq dent, seit 1910.

Julius Eggeling, Dr., Prof., zu Edinburgh, seit 1901.

Adolf Erman, Dr., Prof., Greh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1888.

Arthur J. Evans, Dr., Prof., zn Oxford, seit 1901.

John Faithfull Fleet, Dr, zu London, seit 1885.

Wendelin Forster, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1901.

Wilhelm Frohner, Dr., zu Paris, seit 1881.

Percy Gardner, Prof., zu Oxford, seit 1886.

Ignaz Goldziher, Dr., Prof., zu Budapest, seit 1910.

George A. Grierson, zu Rathfarnham, seit 1906.

Albert Griinwedel, Dr. ph.
,

Prof., Direktor am Museum fiir

Volkerkunde, zu Berlin, seit 1905.

Ignazio Guidi, Prof., Sekretar der phil.-historischen Klasse der

Accademia dei Lincei, zu Rom, seit 1887.

G. N. Hatzidakis, Dr., Prof., zu Athen, seit 1901.

Albert Hauck, Dr. th. jur. ph.. Prof., Geh. Kirchenrat, zu Leipzig,

seit 1894.

Joh. Ludwig Heiberg, Dr, Prof., zu Kopenhagen, seit 1899.

Wolfgang Helbig, Dr., Prof., zu Rom, seit 1882.

Alfred Hillebrandt, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Breslau, seit

1907.

Riccardo de Hinojosa, Dr., Prof, zu Madrid, seit 1891.

Georg Hoffmann, Dr., Prof, Geh. Reg.-Rat, zu Kiel, seit 1881.

Theophile Homolle, Prof, zu Paris, seit 1901.

Eugen Hultzsch, Dr., Prof, zu Halle a. S., seit 1895.

Hermann Jacobi, Dr., Prof, Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1894.

Julius Jolly, Dr. ph. und Dr. med.. Prof, zu Wurzburg, seit

1904.

Finnur Jdnsson, Dr., Prof, zu Kopenhagen, seit 19(il.

Adolf JLilicher, Dr. theol. et ph.. Prof, Geh. Consist.-Rat, zu

Marburg, seit 1894.

Bruno Keil, Dr., Prof, zu StraBburg i. E., seit 1904.

Adolf K 6 c h e r
,
Dr., Prof, zu Hannover, seit 1886.

Axel Kock, Dr., Prof, zu Lund, seit 1901.

Carl von Kraus, Dr., Prof, zu Bonn, seit 1901,

Bruno Krusch, Dr., Archivdirektor, zu Hannover, seit 1911.

Charles Rockwell Lanman, Prof, Harvard University, zu Cam-
bridge (Mass.), seit 1905.

Albert von Le Coq, Dr., zu Berlin, seit 1910.
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Felix Liebermann, Prof., Dr., zn Berlin, seit 1908.

Georg Loeschcke, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit

1901.

Heinrich Liiders, Dr., Prof., zn Berlin, seit 1907.

Sir Clemens Robert Markham, zu London, seit 1890.

Paul Jonas Meier, Dr., Prof., Geh. Hofrat, Direktor des Herzogl.

Museums zu Braunschweig, seit 19i34.

Antoine Meillet, Prof, am College de France, zu Paris, seit

1908.

Giovanni Mercati, Monsg., zu Rom, seit 1902.

Eduard Meyer, Dr., Prof., zu Berlin, seit 1895.

Hermann Mo Her, Dr., Prof., zu Kopenhagen, seit 1894.

Ernesto Monaci, Prof., zu Rom, seit 1901.

Gabriel M o n o d
,
Mitglied der Academie des Inscr. et Belles-Lettres,

zu Versailles, seit 1901.

Karl Muller, Dr. th. jur. phil., Prof., zu Tubingen, seit 1899.

Friedrich Wilhelm Karl Muller, Dr. ph., zu Berlin, seit 1905.

Arthur Napier, Dr., Prof., zu Oxford, seit 1904.

Eduard Nor den, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Berlin, seit 1910.

Henri Omont, Direktor der Handschriften-Abteilung an der Bi-

blioth^ue Nationale, zu Paris, .seit 1906.

Paolo Or si. Dr., Prof., Direktor des Museums zu Syracus, seit

1904.

Joseph Partsch, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Leipzig, seit

1901.

Holger Pedersen, Prof., zu Kopenhagen, seit 1908.

Eugen Petersen, Dr., Prof., zu Halensee-Berlin, seit 1887.

Henry Pirenne, Prof., zu Gent, seit 1906.

Pio Rajna, Prof., in Florenz, seit 1910.

Richard Reitzenstein, Dr., Prof., zu Freiburg i. B., seit 1904.

Moritz Ritter, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Bonn, seit 1892.

Carl Robert, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Halle, seit 1901.

Goswin Freiherr von der Ropp, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zn

Marburg, seit 1892.

Otto Rubensohn, Dr., Direktor des Pelizaeus-Museums in Hildes-

heim, seit 1911.

Dietrich Schafer, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Berlin, seit 1894.

Luigi Schiaparelli, Dr., Prof., zu Florenz, seit 1907.

Carl Schuchhardt, Dr., Prof., Direktor am Museum fiir Volker-

kunde, zu Berlin, seit 1904.

Otto Seeck, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Munster i.W., seit 1895.

Joseph Seemiiller, Dr., Prof., Hofrat, zu Wien, seit 1911.
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Elias von Steiiimeyer, Dr., Prof., Greli. Hofrat, zn Erlangen,

seit 1894.

Eadolf Thurneysen, Dr., Geh. Hofrat, Prof., zu Freibnrg i. B.,

seit 1904.

Girolamo Vitelli, Dr., Prof., zu Florenz, seit 1904.

Wilhelm Windelhand, Dr., Prof., Geh. Rat, zu Heidelberg,

seit 1901.

Georg Wissowa, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, zu Halle a. S., seit

1907.

Carl Z e u m e r
,
Dr., Prof., zu Berlin, seit 1906.

Thaddaeus Zielinski, Dr., Prof., zu St. Petersburg, seit 1910.



Die Benekesche Preisstiftung.

Auf die Ausschreibung fiir das Jahr 1912 ist eine Arbeit ein-

gelanfen, der aber der Preis nicht zuerkannt werden konnte.

Fiir das Jahr 1915 stellen wir die nacbstehende Aufgabe:

Die Fakultat wiinscht eiae moglichst geschlossene Dar-

stellung des Gesamtgebietes des Flussigkeitswiderstandes von

einem hydrodynamischen Standpunkte aus. Auf die Forderung

unserer Kenntnis vom Widerstand bewegter Korper in Fliissig-

keiten and vom Widerstand der Fliissigkeiten in Rohrleitungen

und Kanalen durch eigene Arbeiten des Verfassers, sei es theo-

retischer sei es experimenteller Art, -wird dabei besonderer Wert

gelegt werden.

Bewerbnngsschriften sind in einer der modemen Sprachen ab-

zufassen und bis zum 31. August 1914, auf dem Titelblatt mit

einem Motto versehen, an die Fakultat einzusenden, zusammen mit

einem versiegelten Briefe. der auf der AuBenseite das Motto der

Abhandlung und innen den Namen, Stand und Wobnort des Ver-

fassers anzeigt. In anderer Weise darf der Name des Verfassers

nicht angegeben werden. Auf dem Titelblatt muB ferner die

Adresse verzeicbnet sein, an welche die Arbeit zuriickzusenden

ist, falls ihr ein Preis nicht zuerkannt wird.

Der erste Preis betragt 1700 Mark, der zweite 680 Mark.

Die gekronten Arbeiten bleiben imbeschranktes Eigentum ihrer

Verfasser.

Die Bekanntmachung der zuerkannten Preise erfolgt am 11.

Marz 1915 in offentlicher Sitzung der Philosophischen Fakultat

in Gottingen.

In den Nachrichten der Koniglichen GeseUschaft der Wissen-

schaften zu Gottingen, Geschaftliche Mitteilungen von 1910 tmd
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1911, finden sich die Preisaufgaben, fiir welche die Bewerbnngs

schriften bis zum 31. August 1912 und 31. August 1913 einzu

senden sind.

Gibttingen, den 10. April 1911.

Die Philosophisclie Fakultar.

Der Dekan:

Schroder.



Verzeichnis

der im Jahre 1911 eingegangenen Druckschriften.

A. Gesellschafls- und Institutspublikationen*).

Aachen Geschichtsverein : Zeitschrift 32. 1910.

Aaran Historische Gesellschaft des Kantons Aargau : Taschenbuch

fur 1910.

Adelaide E. Society of South Australia: Transactions 34. 1910.

Agram Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Ead 183

—

187. 1910—1911.
— Ljetopis 25. 1911.

— Ejecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 29. 1910.

— Zbornik za narodni zivot i obicaje jumih Slavena 152. 16 1 .

1910—1911.
— Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

(Diplomaticki zbornik kraljevine hrvatske, dalmacije i slavonije)

8. 1910.

— Popis publikacija 1867— 1911. 1911.

— Strohal, Ivan: Statuti primorskih gradova i opcina. Biblio-

graf. nasrt. 1911.

Agram Hrvatsko naravoslovno Drustvo: Glasnik 22. 23. 1910

—

1911.

Aix Universite; Annales de la faculte de droit 3. 1909. 4 1 /2 . 1910.

Albany New York State Museum: Bulletin 145. 146. 148. 149. 151.

1911.

— Memoir 13. 1910.

Altenhnrg Geschichts- und Altertumsforschende Gesellschaft des

Osterlandes: Mitteilungen 122 . 1911.

*) Nur wenn es mit dem Jahrgange der Zeitschrift nicht ubereinstimmt, ist

das Jahr der Veroffentlichung (in runden Klammern) besonders angegeben worden.
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Amiens Societe des antiquaires de Picardie : Bulletin trimestriel

1910.

— Documents inedits sur I’abbaye, le comte et la ville de Corbie

1 (Grrenier: Histoire de la ville et du comte de Corbie) 1910.

Amsterdam K. Akademie van wetenscbappen : Verbandelingen.

Wis- en natuurkundige afdlg. 1. sect. 10 2 . Hi. 2 . 1910—1911.

2. sect. I64 . 5 . 1910. Afdlg. letterkunde 12i. 1911.

— Verslagen en mededeelingen. Afdlg. letterkunde. 4. Reeks,

Deel 10. 1911.

— Verslag van de gewone vergaderingen der wis- en natuurkun-

dige afdlg. 19. 1910—1911.

— Jaarboek 1910 (1911).

— Pascolus, Johannes; Fanum Vacunae. Carmen praemio aureo

ornatum in certamine poetico Hoeufftiano. Accedunt quatuor

carmina laudata. 1911.

Amsterdam K. Nederlandsch aardrijkskundig genootscbap: Tijd-

scbrift II. ser. 28. 1911.

Amsterdam Wiskundig genootscbap: Nieuw arcbief voor wiskunde

2. r. 9 4 . 1911.

— Revue semestrielle des publications matbematiques 19. 1911.

Archangelsk Apxanre.iCKoe oomeciBo HByneHia pyccnaro ckBepa:

IIsBiiCTifl -• 19102.')—24. 3. 1911 1—22 .

Athen ’E&vixbv nai's:n 0rr]fiiov: EmSTrj^ovixr) 'EnsrriQls 1907/08

—

1910/11.

— Ta xciTc'c T)]v nQvravEi'av . . . 1907/08 (1909).

Athen ’Etci^tti^ovixi) "ExuiqeUc: !A&r}vu 23 1 /2 . 1911.

Athen Kaiserl. Deutsches Archaeologiscbes Institut, Athenische Ab-
teilung; Mitteilungen 35. 19104. 36. 1911 1—2 .

Athen Ecole francaise: Bulletin de correspondance hellenique 34 8/12 .

S5i4. 1910—1911.

Augsburg Historiscber Verein fiir Schwaben und Neuburg: Zeit-

schrift 36. 1910.

Baltimore Johns Hopkins University: Circular n. s. 1910 5—10 .

19II 1 - 3 .

— American Journal of Mathematics 32. 19103—4. 33. 1911 1—2 .

— Studies in historical and political Science 28. 1910.

Bamberg Naturforschende Gesellschaft : Bericht 21. 1910.

Bamberg Remeis-Sternwarte : Jahresbericht iiber die Tatigkeit
1903-1907 (1904—1908). 1909 (1910).

— Zimmer, E. ; Zur Lehre von der Drehung der Erde. 0 . J.
— Hartwig, E.: Beitrag zur Bestimmung der physischen Libra-

tion des Mondes. 1881.
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Bamberg Hartwig, E. : Remarks on the paper by Prof. W. Schnr.

1899.

— Hartwig, E. : Der veranderliche Stern vom Algoltypus Z Her-

cnlis. 1900.

— Hartwig, E.: Tiber den Antalgolstem RW Draconis. (1907).

— Hartwig, E. : Tiber die Darchmesser der Planeten Merkur, Venns,

Mars, Jupiter und Saturn. (1910).

Barcelona R. Academia de ciencias y artes : Boletin III. Epoca

32. 1911.

— Nomina del Personal academico 1910/11.

— Memorias III. Epoca 824—31 . 10 1 . 1910—1911.

Barcelona Institut d’estudis Catalans: Memoria presentada als

excel. Senyors President de la Dipntacio y Alcalde de Bar-

celona ... 3. 1910 (1911).

— Pnig y Cadafalch: L’arquitectura romanica a Catalunya 1.

1909.

— Les pintures murals Catalanes. Ease. 2. 3. 0 . J.

Basel Historische und antiquarische Gesellschaft : Zeitschrift 10.

I9IO 1 .

Batavia Genootschap van kunsten en wetenschappen : Notulen van

de algemeene en directievergaderingen 48. 19103,4. 49. 1911 1
,
2 .

— Tijdschrift voor indische taal-, land- en volkenkunde 52 3/6 . 53.

1910—1911.
— Verhandelingen 583 . 4 . 59 1 . 2

,
1 . 1910—1911.

Batavia K. magnetisch en meteorologisch observatorium : Regen-

waarnemingen in Nederlandsch-Indie 31. 1909 (1910/11).

— Seismological Bulletin 1910, Sept. Oct. 1911, Jan.—Aug.

Bayreuth Historischer Verein fur Oberfranken: Archiv fiir Ge-

schichte und Altertumskunde von Oberfranken 24 3. 1911.

— Alphabetisches Verzeichnis der bisher gedruckten Abhand-

lungen. 1911.

Beirut TIniversite Saint-Joseph : Melanges de la faculte orientale

5. 1911 1 .

Bergedorf Hamburger Sternwarte : Astronomische Abhandlungen

2i. 1910.

Bergen Musexun: Aarbog I 9IO 3 . 1911 1 . 2 .

— Aarsberetning 1910 (1911).

— Sars, G. 0.: An account of the Crustacea of Norway 5 31
,

32 .

33/34. 35/36. 1911.

Berkeley University of California: Publications. Bulletin 3. s.

3 8. 1910. — University Chronicle 123 . 4. 13 1 . 2 . 1910—1911.
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Berkeley American Archaeology and Ethnology 5 5. 9 2 . s. 10 1 . 1910

—

1911. — Botany le—10 . 1910—1911. — Zoology 6 10—14 . 7 2— 6 . 81 .

1910—1911. — Physiology 4 1—5 . 1910—1911. — Psychology li.

1910. — Classical Philology 25 . 1910. — Bulletin of the De-

partment of Geology 5 30 . 61—7 . 1910—1911. — Bulletin of the

Agricultural Experiment Station 206—211. 1910—1911.

Berkeley Lick Observatory : Bulletin 187—194. 197—199. 201—205.

1910—1911.

— Publications 94. 1911.

Berlin K. Akademie der Wissenschaften : Abhandlungen. Phil.-

hist. Kl. 1910. Phys.-math. Kl. 1910.

— Sitzungsberichte 1910 40—54 . 1911 1—32 .

— Politische Correspondenz Friedrichs des Gro6en 34. 1910.

Berlin Technische Hochschule : Witt, 0. N. : Riicbblicke und Aus-
blicke auf dem Gebiete der technischen Chemie. Eestrede. 1911.

Berlin Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-

vereine: Korrespondenzblatt 58. 1910 11 /12 . 59. 1911 1—10 .

Berlin Verein fur die Geschichte Berlins : Mitteilungen fiir die

Geschichte Berlins 28. 1911.

— Schriften 44. 1912.

Berlin Verein fiir Volkskunde; Zeitschrift 21. 1911.

Berlin Deutsche Physikalische Gesellschaft: Verhandlungen 12.

1910 24. 13. 1911 1 — 6. 9—11 . 14—22.

Bern Allgemeine Schweizerische Gesellschaft fiir die gesamten
Naturwissenschaften (Societe Helvetique des Sciences naturelles)

:

Verhandlungen (Actes) 93. Jahresversammlung (Session), Basel

1910 Bd. 1. 2.

— Geologische Kommission: Beitrage zur geologischen Karte der

Schweiz Lfg. 20. 23. 25. 29. 33. 1909— 1911. — Spezialkarte 60.

Bern Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz:

Jahrbuch fiir scWeizerische Geschichte 35. 1910. 36. 1911.

Bern Naturforschende Gesellschaft: Mitteilungen 1910.

Bielefeld Naturwissenschaftlicher Verein: Bericht fiber die Jahre
1909 und 1910 (1911).

Bologna R. Accademia delle Scienze dell’ Istituto : Memorie 6 . ser.

7. 1910 1—4 u. Suppl. — Cl. di scienze morali. Sez. di scienze

storico-filologiche ser. I 4. Sez. di scienze giuridiche ser. 1

4

1909—1910.
— Rendiconti delle session! n. s. 14. 1909—10 (1910). Cl. di sci-

enze morali ser. I 3. 1909/10.
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Bombay Grovernment of Bombay. General Department. Archaeo-

logy: Progress Report of the Archaeological Survey of In-

dia, Western Circle, for the year ending 31. m. 1910. 31. III.

1911.

Bonn Natnrhistorischer Verein der prenBischen Rheinlande nnd

Westfalens: Sitznngsberichte 1910 (1911).

Bonn Verein von Altertnmsfrennden im Rheinlande : Bonner Jahr-

blicher 119. 1910.

— Bericht der Provinzialkommission fiir Denkmalpflege 1908/09

(1910).

Bordeaux Facnlte des lettres ; Annales 4. ser. 33. annee 1911. —
Revue des etudes anciennes 13. — Bulletin italien 11.

Bordeaux Societe des sciences physiques et naturelles: Proces-

verbaux 1909—10 (1910).

— Memoires 5i. 1910.

Bordeaux Commission Meteorologique du D^partement de la Gi-

ronde: Bulletin 2. 1909 (1910).

Boston American Academy of Arts and Sciences: Proceedings

4010—24. 47 1— 7 . 1910—1911.

Braunschnreig Geschichtsverein fur das Herzogtnm Brannschweig-

Wolfenbuttel : Jahrbuch 9. 1910.

— Braunschweigisches Magazin 16. 1910.

Bremen Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen 20 2 . 1911.

— Jahresbericht 46. 1910/11 (1911).

Bremen Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins : Bremisches

Jahrbuch 23. 1911.

Briinn Ratnrforschender Verein: Verhandlungen 48. 1909 (1910).

— Bericht der meteorologischen Commission 26. 1910.

Briissel Academie r. de Belgique: Memoires Cl. des sciences. Col-

lection in 8® 3 1 . 2 . 1911. Collection in 4® 83—7 . 1910—1911.

—

Cl. des lettres et des sciences morales et politiques et Cl. des

beanx-arts. Collection in 8® 2. ser. 7 4 . 1911. Collection in 4®

42. 3 . 1911.

— Bulletin de la Cl. des sciences 1910 11 . 12. 1911 i—s.

— Bulletin de la Cl. des lettres . . . I9IO 11 . 12. 1911 i—s.
— Concours pour I’annee 1912 (1911).

— Annuaire 77. 1911.

— Commission r. d’histoire: Oeuvres de J. de Hemricourt 1. 1910.

— Cauchie et van der Essen: Inventaires des archives fame-

siennes. 1911.

Brussel Society des Bollandistes : Analecta Bollandiana 30. 1911.
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Briissel Societe beige de geologie, de paleontologie et d’hydrologie

:

Bulletin. Proces-verbaux a. 24 s—lo. 25 1—5 . 1911.

Budapest Magyar tudomanyos akademia: Almanach 1910.

— Mathematiscbe und naturwissenschaftlicbe Berichte aus Ungarn
25. 1907 (1909).

— Ertekezesek a nyelv- es szeptudomanyok kor^bdl 21 3—7 . 1909

—

1910.

— Ertekezesek a bolcseleti tudomanyok korebol 6. 7. 1910.

— Ertekezesek a tarsadalmi tudomanyok korebol 143.4. 1909—
1910.

— Ertekezesek a tb'rtenelmi tudomanyok korebol 224—7. 1909

—

1910.

— Arcbaeologiai Ertesito 29. 19093—5. 30. 1910 1
—2 .

— Mathematikai es termeszettudomanyi Ertesito 27. 19093—5.

28. 1910 i.2.

— Csuvas nepkbltesi gyiijtemeny 1. 1909.

— Nyelvtudomanyi Kozlemenyek 39. 1909—1910.

— Magyarorszagi nemet Myelvjarasok 7. 1909.

— Magyarorszagi szlav Kyelvjarasok 1. 1909.

— Rapport sur les travaux en 1909 (1910).

— A Hedervary-csalad Okleveltara 1. 1909. OklevM-Hasanmasok

1. 1909.

— Szabo, D.: A magyar orszaggyiilesek T6rt4nete II. Lajos ko-

raban. 1909.

— Hodinka, A.; A munkacsi gorog-katbolikus puspoks4g tortenete.

1910.

— Bekefi, R. : A kaptalani iskolak tortenete Magyarorszagon

1.540ig. 1910.

— Bleyer. J. ; Grottsched Hazankban. 1909.

— Szilady^, A.: Sermones dominicales 1. 2. 1910.

— Mehely^, L. : Species generis Spalax. A foldi kutyak fajai. 1909.

— Gyongyosi, J. ; Marssal Tarsalkodo Muranyi Venus ellatta Ba-
dics Ferencz. 1909.

Budapest K. Ungariscbe Geologische Reichsanstalt : Foldtani koz-

lony (Geologische Mitteilungen) 40. I9IO 7—12 . 41. 1911 i—s.

— Erlauternngen zur Geologischen Spezialkarte der Lander der

ungarischen Krone. Zone 22, Kol. 29. 1910. Zone 25, Kol. 25.

1911.

— Jahresbericht fur 1908 (1911).

— Mitteilungen aus dem Jahrbuche 16 g. 1909. 172. 1910. 18 1 . 2 .

19 1 . 1911.
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Budapest Schafarzik, F. : Detaillierte Mitteilungen fiber die . . . un-

garischen . . . Steinbrfiche. 1909.

— Toth, J. : Chemische Analyse der Trinkwasser Ungarns. 1911.

— Kalecsinsky, A. v. : Die untersuchten Tone der Lander der un-

garischen Krone. 1906.

Buenos Aires Sociedad cientifica Argentina ; Anales69o.6. 70 1 . 5 . 6 .

71. 72 1 . 2 . 1910—1911.

Buenos Aires Mnseo Nacional: Anales 3. ser. 13. 14. 1911.

Bukarest Ministernl Instrnctiunii publice si al cultelor: Bnletinul

Innar al Observatiunilor Meteorologice din Romania 16. 1907

(1908). 17. 19085-12. 18. 19093-12. 19. 1910 (1911).

Cambridge University: Darwin, Gr. H. : Scientific Papers 4. 1911.

Cambridge Philosophical Society: Transactions 21 15—le. 1911.

— Proceedings 16 1—4 . 1911.

Cambridge, Bass. Museum of comparative Zoology at Harvard

College: Memoirs 392. 40 2 . 3 . 45 1
‘ 1911.

— Bulletin 535 . 6 . 542—8. 1911.

— Annual Report of the Curator 1909/10 (1910). 1910/11 (1911).

Catania Societa di storia patria per la Sicilia orientale : Archivio

storico per la Sicilia orientale 1 3 . 1910. 81 /2
. 1911.

Catania Accademia Grioenia di seienze naturali: Bollettino delle

sedute 2. ser. 14—18. T910—1911.

— Atti 5. ser. 3. 1910.

Charkow Hsin. yHHBepcnxeT'B (Universite Imp.): SanncKH (Annales)

19104. 1911 1-3.

Charlottenbnrg Physikalisch-technische Reichsanstalt : Tatigkeit

1910 (1911).

Chemnitz K. Sachsisches Meteorologisches Institut: Deutsches Me-
teorologisches Jahrbuch 1907 (Jg. 25) 2. Halfte. 1908 (Jg. 26)

1. Halfte. (1910).

Chicago University: The Astrophysical Journal 32 5 . 1910. 33.

34 1-4 . 1911.

— The Journal of Geology 19. 1911.

— The Journal of political Economy 19. 1911.

— The American Journal of Sociology 16 4—6. 17 1—3 . 1911.

Chicago John Crerar Library: Annual Report 16. 1910 (1911).

Chicago Field Museum of Natural History: Publication 145—150.

1910—1911.

Chicago The Open Court Publishing Co.: The Open Court 24i.8.

1910. 25 1-1 ,. 1911.

— The Monist 21. 1911.
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Christiania Videnskabs-Selskab : Forbandlinger 1909 (19lD), 1910

(1911).

Chur Historiscb-antiquarische Gesellschaft von Granbiinden : Jahres-

bericht 40. 1910 (1911).

Chur Naturforschende Gesellschaft Graubiindens : Jahresbericht 52.

1909/10 (1910).

Cincinnati University: Record 1. ser. 7 2—4 1910— 1911.

— University Studies 2. ser. 6 3. 4. 7 1 . 1910—1911.

Cincinnati Lloyd Library: Bulletin 14. 1910. 15—18. 1911.

— Bibliographical Contributions 1—4. 1911.

— Mycological Notes by C. G. Lloyd 36. 1910. Old Species Se-

ries 1. 1908. Polyporoid Issue 1— 3. 1908—1910.

— Synopsis of the Genus Hexagona by C. G. Lloyd. 1910.

— Synopsis of the sections Microporns, Tabacinus and Funalis of

the Genus Polystictus by C. G. Lloyd. 1910.

Clermont-Ferrand Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts:

Memoires 2. ser. 22. 1909.

— Bulletin historique et scientifique de I’Auvergne 1909. 1910.

I9 II 4- 8 .

Clermont-Ferrand Faculte des Lettres : Melanges litteraires. 1910.

Clermont-Ferrand Societe des Amis de I’Universite: Revue d’Au-

vergne et Bulletin de I’Universite 26. 1909 (Mai—Nov.). 27. 1910.

— Memoires 2. 1910.

— Guyot, J. : Etude sur la theorie de Nernst. 1907.

Concarnean Laboratoire de Zoologie et de Physiologic maritimes:

Travaux scientifiques 2i

—

7 . 1910/11.

Davenport Academy of Natural Sciences : Proceedings 12 p. 223

—

240. 1910.

Delft Technische Hoogeschool: Dissertationen : H. A. Brouwer
1910. W. J. Franck, Th. van der Waerden, B. W. van Eldik

Thieme, W. Meijeringh, A. L. iW. E. van der Veen 1911.

Des Moines Jowa Geological Survey: Annual Report 20. 1910

(1911).

Dortmund Historischer Verein: Beitrage zur Geschichte Dort-

mnnds 20. 1911.

Dresden K. Sachsischer Altertumsverein : Neues Archiv fiir sach-

sische Geschichte 32. 1911.

— Jahresbericht 86. 1910/11.

Dresden Verein fur Geschichte Dresdens: Dresdner Geschichts-

blatter 19. 1910.

Dresden Verein fiir Erdkunde: Mitteilungen 2i. 1910.

— Mitgliederverzeichnis. 1910.
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Drontheim Det Kongelige norske Videnskabers Selskab: Skrifter

1909 (1910).

BuMin R. Irish Academy: Proceedings 3. ser. 29. 1911. Ai—

4

Bl—6 Ol—8. 314.5.10.14.22.24.35—391. 51. 52. 65.

Bublin E. Dublin Society: The Scientific Proceedings n. s. 12 37 .

13 1-11. 1910-1911.

— The Economic Proceedings 23
/4

. 1911.

Durkheim Naturwissenschaftlicher Verein „PoIlichia“ : Mitteilnngen

26. 1911.

Dusseldorf Geschichtsverein : Beitrage znr Geschichte des Nieder-

rheins 23. 1911.

Edinburgh R. Society: Transactions 47.3.4. 1911.

— Proceedings 30 7. 31 1—4. 1910—1911.

Edinburgh Mathematical Society: Proceedings 29. 1910/11 (1911).

— Mathematical Notes 1— 7. 1909—1911.

EichstStt flistorischer Verein: Sammelblatt 24. 1909 (1910).

Eisenberg Geschichts- und altertnmsforschender Verein: Mit-

teilungen 5 1/2
. 1910.

Elberfeld Bergischer Geschichtsverein : Zeitschrift 43. 1910.

Emden Naturforschende Gesellschaft : Jahresbericht 93, 1907/08

(1909). 94. 1908/09 (1910).

Erfnrt Verein fur die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt:

Mitteilungen 32. 1911.

Erfnrt K. Akademie gemeinniitziger Wissenschaften : Jahrbiicher

36. 1910.

Erlangen Physikalisch-medizinische Societal: Sitzungsberichte 42.

1910 (1911).

Florenz Biblioteca Nazionale Centrale : BoUettino delle pubblicazi-

oni italiane 120—131. 1910—1911.
Frankfurt a. M. Physikalischer Verein: Jahresbericht 1909/10

(1911).

Frankfnrt a. M. Akademie fiir Sozial- und Handelswissenschaften

:

Die Vorlesungen des S.-S. 1911.

Frankfurt a. M. Verein fiir Geschichte und Altertumskunde: Mit-

teilungen fiber romische Eunde in Heddemheim 5. 1911.

Freiburg i. B. Kirchengeschichtlicher Verein : Ereiburger Diocesan-

Archiv N. E. 11. 1910.

Benf Universite: Actes du Jubil4 de 1909 (1910).

Genf Soci4te d’histoire et d’arch^ologie de Geneve: Bulletin 85 .

1910.

Genf Soci^te de physique et d’histoire natnrelle de Geneve: M4-

moires 864. 37 1 . 2. 1910—1911.
Nachrichten

; gcsch&ftl. UitteilcDgen 1912 1. 4
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Oenf Conservatoire et Jardin botaniques : Annuaire 13. 14. 1909—
1910.

Gent Kon. Vlaamsclie Academic van taal- en letterkunde; I. Reeks

(Jaarboek) 25. 1911. — 11. Reeks (Verslagen) 1910 Dec. —
1911 Oct. — VI. Reeks (Bekroonde Werken) 392 1911.

Giessen Oberhessischer Geschichtsverein : Mitteilungen 18. 1910.

Glarns Historischer Verein des Kantons Glarus: Jahrbach 37. 1911.

GSrlitz Oberlausitziscke Gesellsckaft der Wissenschaften : Neues

Lansitzisches Magazin 86. 1910.

— Codex diplomaticus Lusatiae superioris 3 6. 1910.

Goteborg Hogskola: Arsskrift 15. 1909.

GSteborg Kungl. Yetenskaps- ock Yitterkets-Samliallet : Handlingar

4. P. 12. 1909 mit Bihang.

Graz Naturwissenschaftlicher Verein fur Steiermark: Mitteilungen

47. 1910 (1911).

Graz Historischer Verein fur Steiermark; Zeitschrift 8. 19 10 3/4.

Greitswald Riigisch - pommerscher Geschichtsverein; Pommersche

Jahrbiicher 11. 1910.

Greifswald Naturwissenschaftlicher Verein fiir Neu-Vorpommern
und Riigen: Mitteilungen 42. 1910 (1911).

Haag K. lustituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsch-Indie : Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indie 8. volgr. 1 (65)3/4. 2 (66)1—3. 1911.

— Catalogus der Koloniale Bibliotheek 3. Opgave van aanwinsten.

1911.

Haarlem Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen : Archives

neerlandaises des sciences exactes et naturelles 2. s4r. 155. 1911.

3. ser. Abt. A 1 1/3 Abt. B I1/2. 1911.

— Programme p. 1911.

Haarlem Fondation Teyler: Verhandelingen rakende den natuur-

lijken en geopenbaarden godsdienst X. S. 17. 1911.

— Musee Teyler: Archives 2. ser. 122. 1911.

Halle Kais. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der

Xaturforscher : Abhandlungen (Xova acta) 92. 93. 1910.
— Leopoldina 46. 1910 12. 47. 1911.

Halle Naturwissenschaftlicher Verein fiir Sachsen und Thiiringen:

Zeitschrift fiir Naturwissenschaften 82 1—3. 1910—1911.

Halle Deutsche Morgenlandische Gesellschaft ; Zeitschrift 64. 19104.

65. 1911 1-3.

— Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes 122 i 1906

—

1910.

Halle Sachsisch-thiiringischer Verein fiir Erdkunde: Mitteilungen
35. 1911.
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Halle Landwirtschaftliches Institat: Kuhn-Archiv 1. 1911.

Hamburg Mathematische Gesellschaft : Mitteilungen 5i. 1911.

Hamburg Deutsche Seewarte: Aus dem Archiv der Deutschen

Seewarte 33 3 . 4 . 1910. 34 1—3 . 1911.

— Deutsche iiberseeische meteorologische Beobachtungen 19. 1911.

— Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beobachtungs-System der

Deutschen Seewarte 32. 1909 (1910).

Hamburg Verein fiir hamburgische Geschichte: Zeitschrift 152.

1910. 16 1 . 1911.

— Mitteilungen 30. 1910 (1911).

Hamburg Naturwissenschaftlicher Verein: Abhandlungen aus dem
Gebiete der Naturwissenschaften 19 3—5 . 1910.

— Verhandlangen 3. F. 17. 1909. 18. 1910.

Hamburg Verein fiir naturwissenschaftliche Unterhaltung : Ver-

handlungen 14. 1907—1909 (1910).

Hanoi Ecole fran9aise d’extreme-orient : Bulletin 10. 1910 3. 4 .

Heidelberg Akademie der Wissenschaften: Abhandlungen, Math.-

nat. Kl. 1910 1 .

— Sitzungsberichte. Math.-nat. Kl. I9IO 20—

S

2 . 1911 1—24 . — Phil.-

hist. Kl. 1910 13—16 . 1911 1—7 .

Heidelberg Naturhistorisch-Medizinischer Verein: Verhandlangen

111. 2 . 1911.

Helsingfors Finska Vetenskaps Societeten: Acta 40 7.3. 1911.

— Ofversigt af Forhandlingar 53 A— C. 1911.

— Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk 70. 72 2—5.

73 1 . 1910-1911.

— Finnlandische hydrographisch - biologische Untersuchungen 6.

1911.

Helsingfors Finnische Akademie der Wissenschaften: Sitzungsbe-

richte 1909. 1910 1 .

— Annales academiae scientiarum fennicae Ser. A. 2. 1911. Ser. B.

22-10 . 1911. 3. 1910.

— Documenta historica quibus res nationum septentrionalium illu-

strantur 1. 2. 1910.

Helsingfors Meteorologische Zentralanstalt : Meteorologisches Jahr-

buch fiir Finland 4. 1904 (1910) nebst Beilage. 9. 1909, Teil 2

(1911).

Helsingfors Sallskapet for Finlands Geografi: Fennia 28. 1909/10.

30 1 . 2 . 1910/11.

Helsingfors Subkomiten for den obesuttna befolkningen : Statistisk

Undersokning a socialekonomiska forhMlanden i Finlands Lands-

kommuner dr 1901 2. 1910.

4 *
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Hermannstadt Siebenbiirgischer Verein fiir Naturwissenschaften

:

Verbandlungen and Mitteilongen 60. 1910 (1911).

Hermannstadt Verein fiir siebenbiirgische Landesknnde : Archiv

N. F. 372. 1911.

Jassy TJniversitatea : Annales scientifiques 64. 7i. 1910—1911.

Jefferson Missouri Bureau of Geology and Mines : Biennial Report

of the State Geologist. 46. general assembly.

Innsbruck Naturwissenschaftlicb-medizinischer Verein: Berichte

32. 1908/09 u. 1909/10 (1910).

Jowa State University: Bulletin 18. 1911.

— Bulletin from the laboratories of natural history 61 .

Ithaca Cornell University: The Journal of physical Chemistry Ida.

1910. 15 1-8 . 1911.

Hairo Bibliotheque de I’Universite Egyptienne : Bulletin 2. 1911 1/2 .

Ealhutta Geological Survey of India: Memoirs 39 1 . 1911. Palae-

ontologia indica 15. Ser. Is. 1910.

— Records 40 3 . 4 . 1910.

Kalkntta Archaeological Survey of India: Annual Report 1907/08

(1911).

Kalkntta Archaeological Survey of India, Eastern Circle: Annual
Report 1909/10. 1910/11.

Ralkutta Asiatic Society of Bengal: Journal and Proceedings 3.

19074-10. 4. 1908. 5. 1909. 6. 1910 i-e.

— Memoirs 25— 11 . 3i. 1907—1910.

Kalkntta Imp. Department of Agriculture : Report on the progress

of agriculture in India for 1909—10 (1911).

Kalkntta Board of scientific Advice for India: Annual Report
1909-10 (1911).

Kapstadt R. Society of South-Africa : Transactions 2 1 . 2 . 1910.

Kasan Hmu. yHHBepcHTei'B; y^enbia JamiCKH 77. 1910 11 . 12 . 78. 1911
1—11 .

— HsBtcxia 4>H3HKO-MaTeMaTHMeCKaro oomeCTBa (Bulletin de la So-
ciete physico-mathematique) 2. cep. (ser.) 16 4. 1910. 17 1 . 1911.

Kassel Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde: Zeit-

schrift N. F. 35. 1911.

Kempten Historischer Verein zur Forderung der gesamten Hei-
matkunde des Allgaus : Allgauer Geschichtsfreund 19102.

Kiew OdmecTBo ecTecTBOHCnbiTaxe-ieH (Societe des naturalistes)

:

SanncKH (Memoires) 21 3. 4 . 1910—1911.
Klagenfnrt Geschichtsverein fiir Karnten : Jahresbericht 1909 und

Voranschlag 1910 (1911).

— Carintbia 100. 1910.
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K31ll Historisclier Verein fvir den Niederrhein : Annalen 88. 89. 1910.

ESnigslierg E[gl. Physikaliscli-okonomische Gresellschaft ; Schrifteu

50. 1909. 51. 1910.

Eopenhagen Det K. Danske Videnskabernes Selskab : Skrifter,

Naturvidensk. og math. Afdlg. 7. R. Be—s. 85—6. 9i. 1910

—

1911. Hist, og phil. Afdlg 7. R. 2 1—2 . 1911.

— Oversigt over Forhandlinger (Bulletin) 19106. 1911 1—5 .

Krakau Akademia umiejgtnosci : Anzeiger (Bulletin international)

Philol. Kl. und hist.-philos. Kl. 19103—10 . 1911 1—5 . Math.-na-

turw. Kl. Ser. A 1910 8—lo. 1911 1—9 . Ser. B 1910 7—10 . 1911

1—8 .

— Katalog Literatury Kaukowej Polskiej 10. 1910.

Kyoto Imp. University, College of Science and Engineering: Me-

moirs 2 12—14. 3 1—6 . 1910—1911.

Lahore Superintendent of the Archaeological Survey, Northern

Circle: Annual Progress Report for the year ending 31. march

1910. Hindu and Buddhist Monuments 1910/11.

Laibach Musealverein fiir Krain (Mnzejsko drnStvo za Kranjsko)

:

Carniola N. F. 2. 1911.

Lausanne Society Vaudoise des Sciences naturelles : Bulletin 171

—

173. 1910—1911.

Lausanne Soci^te d’histoire de la Suisse romande: Memoires et

documents 9. 1911.

Leiden Sternwarte: Verslag van den staat der sterrenwacht te

Leiden en van de aldaar volbrachte werkzaamheden 1908—10

a9ii).

Leiden ’s Rijks Herbarium: Mededeelingen 1910 (1911).

Leipzig K. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaften : Abhand-
lungen Phil-hist. Kl. 283—8 . 29 1—4 . 1910—1911. Math.-phys.

Kl. 322-4. 1910-1911.
— Berichte liber die Verhandlungen. Phil.-hist. Kl. 62. 19106—11 .

63. 1911 1-5. Math.-phys. Kl. 62. I 9IO 2-7 . 63. 1911 i-e.

Leipzig Fiirstl. Jablonowskische Gesellschaft: Jahresbericht 1911.

— Preisschriften 40. 1911.

Leipzig Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsberichte 36. 1909

(1910). 37. 1910 (1911).

Lemberg Ukrainische Sevcenko-GeseUschaft der Wissenschaften:

Chronik 19092—4. 1910 1—4.

— SanuCKH 1910 5 . 6. 1911 1—3 .

— SbipuHR MaTeMaTHUHo-npHpo4onicHO-JiKapCKor-ceKUHi' 14. 1910.

Lemberg Towarzystwo ludoznawczy: Lud 16. 19108.4.
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Lemberg Societe polonaise poor I’avancement des sciences: Bulle-

tin 10. 1910.

Lincoln University of Nebrasca: Studies 10. 1910.

Lindenberg Kgl. Prenss. Aeronautisches Observatorium : Ergebnisse

der Arbeiten 6 . 1911.

Linz Museum Francisco-Carolinum: Jahres-Bericht 69. 1911.

Lissabon Societe portugaise de sciences naturelles : Bulletin 3.

1909/10, Suppl. 2 . 4. 1910/112.

Liverpool Biological Society: Proceedings and Transactions 25.

1910/11 (1911).

Liverpool Literary and philosophical Society: Proceedings 97.

—

99. Session. 1907—1910 (1910).

London R. Society : Philosophical Transactions A 211 pag. 1—410.

B 201 pag. 227-390. 202 pag. 1—189. 1911.

— Proceedings A 84 no. 573—574. 85 no. 575—582. B 83 no. 563

—

567. 84 no. 568—572. 1911.

— Yearbook 15. 1911.

London Mathematical Society: Proceedings 2. ser. 9. 19112—7. 10.

1911 1-0.

London R. Astronomical Society: Monthly Notices 712—9 . 72 1 .

General Index to vols 53—70. 1910— 1911.

— Memoirs 595. 60 1 . 2 . 1910—1911.

London R. Microscopical Society: Journal 19106. 1911 1—5 .

London Linnean Society: Transactions 2. ser. Botany 7 15 . 1910.

Zoology 10 10 . lie—7 . 13 4. 14 1 . 1910.

— Proceedings 1910/11 (1911).

— Journal. Botany 39 no. 273—274. 40 no. 275. 1911. Zoology 31

no. 208. 32 no. 211—212. 1911.

— List 1911/12 (1911).

London Zoological Society: Transactions 18 4 . 5 . 1911.

— Proceedings of the general meetings for scientific business

1910 4 . 19111-3.

London British Academy; Lord Reay: The late President Mr. S.

H. Butcher, M. P. Address. 1911.

London Guy’s Hospital: Reports 64. 1911.

London Secretary of the Admiralty: Report of His Majesty’s

Astronomer at the Cape of Good Hope 1910.

London India Office ; Bengal District Gazetteers (Calcutta) A Vo-
lumes : Birbhum. Singhbhum. 1910.

— Eastern Bengal District Gazetteers 1. 3. 1910. 4. 11. 1911.
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London Central Provinces District Giazetteers. Raipnr Vol. A.

1909. Bnldana Vol. A. 1910. Vol. B. 1909. Akola Vol. A.

1910. Vol. B. 1909. Amraoti Vol. B. 1910. Bilaspur Vol. A.

1910. Drug Vol. A. 1910. Chhattisgarli Feudatory States.

1909. — Corrigenda and Addenda 1910, No. 1—9 u. 11—17.

— District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh
(Allahabad) 6 . 10. 11. 17. 19. 22. 24. 25. 31. 36. 1909—1911.

— Punjab District Gazetteers (Lahore) 22 A. 29 A. 32 A. 34 A.

1907—1910.
— Gazetteer of the Province of Sind Vol. A. 1907.

— Thayetmyo District Gazetteer Vol. A. 1911.

— Archaeological Survey of India 36. 1911.

— List of ancient monuments in Burma 1. 1910.

Ldbeck Verein fur Liibeckische Geschichte und Altertumskunde

;

Zeitschrift 12 2 . 13. 1911.

Lfittich Societe Geologiqne de Belgique: Annales 374 . 38i—s. 1911.

Lund Universitat: Acta N. S. Afdlg 1. T. 6 . 1910. Afdlg 2. T. 6 .

1910.

Luzern Historischer Verein der fiinf Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden and Zug : Der Geschichtsfreund 65. 1910. 66 . 1911.

Register zu 51—60. 1911.

Lyon Universite: Bulletin historique du diocese de Lyon 12. 1911.

1

— Annales N. S. Sciences, Medecine 25— 30. 1909—1911. Droit,

Lettres 21. 1909. 22. 1910.

Lyon Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts: Memoires 3.

ser. 11. 1911.

Lyon Societe Linneenne: Annales 55—57. 1908—1910. Table ge-

nerale 1836-1908 (1909).

Lyon Societe d’agriculture : Annales 1909 (1910).

Madison Wisconsin Geological and Natural History Survey: Bulle-

tin 21. 22. 1911.

Madison Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters : Trans-

actions 16 P. 2. 1910.

Madrid R. Academia de laHistoria: Boletin 57 e. 1910. 58. 59 1— 4 .

1911.

Madrid R. Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales

:

Revista 95 - 12 . 1910— 1911.

Madrid Sociedad Matematica Espanola: Revista 1 1 . 1911.

Magdeburg Verein fiir Geschichte und Altertumskunde des Her-

zogtnms und Erzstifts Magdeburg: Geschichtsblatter fiir Stadt

und Land Magdeburg 45. 1910.
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Manchester Literary and Philosophical Society: Memoirs and Pro-

ceedings 55. 1910/11.

Manchester TJniversity: Pablications. Historical Series 11. 1911.

— Manchester University Lectures 11. 12. 1910.

Mannheim Altertumsverein : Mannheimer Greschichtsblatter 12. 1911.

Mantua E. Accademia Virgiliana: Atti e Memorie N. S. 82 . 1911.

Maredsons Abbaye: Eevue benedictine 28. 1911.

Marseille Faculte des Sciences: Annales 19. 1910.

Meiningen Verein fiir Sachsen-Meiningische Greschichte nnd Landes-

knnde: Schriften 63. 1911.

Melbourne R. Society of Victoria : Transactions N. S. 1. 2. 3 1 . 4.

1883—1895.

— Proceedings 23 2 . 24 1 . 1911.

Melbourne Secretary for Mines and Water Supply: Annual Re-

port 1910.

Messina R. Accademia Peloritana: Atti 24i. 1911.

Mexiko Observatorio Meteorologico Central : Boletin mensual 1901,

Die. 1906. 1907, Enero-Junio. 1909, Oct.-Die. 1910. 1911, Enero-

Julio.

Mexiko Sociedad Geologica Mexicana: Boletin 7i. 1910.

Mexiko Secretaria de Fomento, Colonizacion e Indnstria: Boletin

27. 1910. 28. 1911.

— Parergones del Institute Geologico 3 s—s. 1910—1911.

Minneapolis Geological and Natural History Survey of Minnesota:

Clements, F. £. : Minnesota Plant Studies 4. 1910.

Missoula University of Montana: Bulletin 55. 1909. 61. 64. 68 .

1910.

Modena R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti: Memorie Ser.

III. 9. 1910.

Mdlln Verein fiir die Geschichte des Herzogtums Lauenburg: Ar-

chiv N. F. 13 1 . 1911.

Montpellier Academic des Sciences et Lettres: BxiUetin mensuel

1911 1-8 .

— Memoires. Section de Medecine 2. ser. t. 3. 1910.

Moskau Societe Imp. des Naturalistes : Bulletin 1910 j/s.

— Nouveaux Memoires 172. 1910.

Moskau ^laxeMaxH^ecKoe OdmeexBo: MaxeMaxHiecKifi CdopnnKX
274. 28i. 1911.

Moskan Meteorologisches Observatorium der Kaiserl. Universitat:

Nabljudenija 1908 (1909). 1909 (1910).
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Mfinclieii K. Bayerische Akademie der Wissenschaften: Sitzangs-

berichte. Philos. -pbilol. u. hist. Kl. 1910 3—15. 1911 1—12.

Math.-phys. Ed. 1910 5—le. 1911 1—2 .

— Ahhandlungen. Math.-phys. Kl. 243. 254—7. Suppl.-Bd. I 9 . 10 .

2 2—6. 4 1 . 2 . 1910—11. PhUos.-philol. u. hist. Kl. 252—4. 1911.

— Prank, 0.: Rede anf C. v. Voit. 1910.

— Hertling, Gr. Prhr. v. : Wissenschaftliche Richtungen . . . im
13. Jahrh. 1910.

— Riezler, S. v. : Knnstpflege der Wittelsbacher. 1911.

Munchen Historischer Verein von Oberbayern: Oberbayerisches

Archiv fiir vaterlandische Geschichte 53 2 . 55. 1910.

— Altbayerische Monatsschrift 10. 1911 1 /2 .

Mfinchen K. Bayerische Meteorologische Centralstation : Beobach-

tnngen der meteorologischen Stationen im Kgr. Bayern 1—8.

1879—1886. 21—32. 1899-1910.

Neapel Societa Reale : Accademia delle Scienze fisiche e matematiche

:

Rendiconto 3. ser. 16 (a. 49) 1910 10 ,

'

12 . 17 (a. .50) 1911 i—e.

— Atti 2. ser. 14. 1910.

Ifeuburg a. D. Historischer Verein: Neuburger Kollektaneenblatt

73. 1909.

New Haven Connecticut Academy of Arts and Sciences: Trans-

actions 16. 1910 pag. 247—407.

New Haven American Oriental Society: Journal 31. 1910/11.

New York Academy of Sciences : Annals 20. 1910. 21 p. 1—86. 1911.

New York American Mathematical Society: Bulletin 17 4—10 . 18 1—3 .

1911.

— Annual Register 1911.

New York American Geographical Society: Bulletin 42. 1910 12 .

43. 1911.

Nizza Observatoire de Nice: Annales 12. 1910.

Nfirnberg Germanisches Nationalmuseum: Anzeiger (u. Mtteilungen)
1910.

Nfirnherg Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg: MitteBungen
19. 1911.

— Jahresbericht 33. 1910 (1911).

Ottawa Canada Department of Mines : Geological Survey No 1006

1008. 1064. 1066. 1091. 1101. 1113. 1115. 1130. 1141. 1143.

1150. 1910—1911.

Palermo Circolo matematico: Rendiconti 31. 32 1 . 2 . 1911. Supple-

mento 5. 1910 s/e. 6. 1911 1—5 .

— Annuario 1911.
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«

Palermo Societa di Scienze natnrali ed economiche: Griornale 28.

1911.

Paris Institut de France: Annnaire 1911.

— Collection des ordonnances des rois de France. Catalogue des

actes de Francois I. 9. 1907. 10. 1908.

— Memoires de I’Academie des Sciences 49. 1906. 50. 1908. 51

mit Atlas 1910.

— Memoires de lAcademie des Sciences morales et politiques 25

—27. 1907—1910.

— Memoires. Academic des Inscriptions et Belles-Lettres. 38i. 1909.

— Memoires presentes par divers savants a I’Academie des In-

scriptions et Belles-Lettres. 1. Ser. 12i. 1908.

— Memoires presentes par divers savants a I’Academie des Sciences.

Sciences math, et phys. 33. 1908. 34. 1909.

— Notices biographiques et bibliographiqnes 1906—07 (1907).

— Notices et extraits des mannscrits de la Bibliotheque Natio-

nale . . . 382. 1906. 39i. 1909.

Paris Bureau international des poids et mesures: Travanx 14. 1910.

Paris Societe mathematique de France: Bulletin 39. 1911 i—s.

Paris Mus4e Guimet: Revue de I’histoire des religions 60 s. 61—63 2 .

1909—1911.

Paris Ecole Polytechnique : Journal 2. ser. 14. 1910. 15. 1911.

Peshawar Archaeological Survey of India. Frontier Circle : Annual

Report 1910—11.

Philadelphia American Philosophical Society: Proceedings 49. 1910

197 . 50. 1911 198—201 .

— Transactions 22 i. 1911.

Philadelphia Academy of Natural Sciences: Proceedings 62. 1910

2 . 3 . 63. 1911 1 .

Philadelphia American Academy of political and social Science:

Annals 063. 37. 38. 1910— 11.

Philadelphia Geographical Society: Bulletin 9. 1911.

Philadelphia University of Pennsylvania: Sembower, C. J. : The
life and the poetry of Charles Cotton. 1911.

Pisa Societa Toscana di Scienze: Atti. Memorie 26. 1910. Pro-

cessi verbali 19. I 9IO 5 . 20. 1911 1—3.

Pisa Universita: Annuario 1910/11.

Pisa R. Scuola Normale Superiore : Annali. Filosofia e Filologia

22 . 1010 .

Plauen Altertumsverein : Mitteilungen 21. 1910.

Portici R. Scuola Superiore d’Agricoltura : Bollettino del labora-

toiio di zoologia 5. 1911.
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Portici Annali Ser. 2. Vol. 9. 1910.

Porto Academia polytechnica : Annaes scientificos 54 . 61 . 2 . 1911.

Posen Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen: Zeitschrift

25. 1910.

— Historische Monatsblatter fiir die Provinz Posen 11. 1910.

Posen Towarzystwo przyjaciol nank (Gesellschaft von Freunden

der Wissenschaft) : Roczniki (Jahrbiicher) 30—32. 1904—1906.

34. 1908. 36. 1911.

Potsdam Astrophysikalisches Observatorium : Publikationen 21.

22 1 . 1911.

Potsdam K. Prenfi. Geodatisches Institnt: Veroifentlichung N. P.

46-51. 1910^1911.

Potsdam Zentralbureau der internationalen Erdmessnng: Ver-

offentlichungen N. F. 21. 1910. 22. 1911.

— Verhandlungen der 16. allgemeinen Conferenz der internationalen

Erdmessnng (London 1909) T. 2. 3. 1911.

Prag K. Bbmische Gesellschaft der Wissenschaften : Jahresbericht

1910 (1911).

— Sitznngsberichte. El. f. Philos. . . . 1910 (1911). Math.-naturw.

Kl. 1910 (1911).

— Pra^ka, L. : XJntersnchungen iiber den Lichtwechsel alterer ver-

anderlicher Sterne 1. 1910.

— Vajs, J.: Nejstarsi Breviar Chrvastko-Hlaholsky. 1910.

Prag Deutscher . naturwissenschaftlich - medizinischer Verein fiir

Bohmen ,,Lotos“ : Lotos 58. 1910.

— Landesarchiv : Mitteilungen 3. 1910.

Prag Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen: MitteUnngen

49. 1911.

Prag Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Knnst
nnd Literatur in Bohmen: Beitrage zur deutsch-bohmischen

Volksknnde 9 -2 . 1910. 10 . 1909.

Prag K. K. Stemwarte: Magnetische nnd meteorologische Beob-

achtnngen 71. 1910 (1911).

Pretoria Transvaal Observatory: Circular 2. 5 nebst Appendix.

1910. 6- 8 . 1911.

Princeton Princeton University Observatory: Contributions 1.1911.

Pnsa Agricultural Research Institute: Report 1909/10 (1910).

Regensburg Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg:

Verhandlungen 62. 1911.

Rennes Societe scientifique et medicale de I’ouest: Bulletin 18.

19094. 19. 1910.
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Bennes Faculte des Lettres de rUniversite : Annales de Bretagne

25 4. 201-3. 1910—1911.

Reykjayik Station Internationale : Bnlletin sismique 13. 14. 16. 1910.

Riga Naturforscliender Verein: Korrespondenzblatt 63. 1910. 64.

1911.

— Arbeiten N. F. 12. 1910. 13. 1911.

Rom R. Accademia dei Lincei; Atti. Cl. di scienze iis., mat. e

nat. Rendiconti 6. ser. vol. 19. 1910. 2. sem. ii. 12. vol. 20. 1911.

1. sem. 2. sem. 1—10. — Memorie 6. ser. vol. 8. 19107—17. —
Cl. di scienze mor., stor. e filol. Rendiconti 6. ser. vol. 19. 1910
7—12. 20. 1911 1—6. — Memorie vol. Ids. e. 1910—1911. — No-
tizie degli scavi 5. ser. vol. 7. I9IO 9—12. 8. 1911 1—4. — Rendi-

conto deir adnnanza solenne 1911.

— Cinqnanta anni di storia italiana 1. 2. 1911.

— Internationale Assoziation der Akademien. Relazione delle

adunanze tenate in Roma 1910 (1911).

Rom R. Societa romana di storia patria: Archivio 33 3
/
4 . 1910.

34i/2. 1911.

Rom Societa italiana per il progresso delle scienze : Atti. Riunione
4. 1910 (1911).

Bom R. Comitato Talassografico : Bollettino 7—12. 1911.

Bom Ministero della Pnbblica Istruzione : BoUettino d’arte 4. 1910

11/12. 6 . 1911 1—9.

Rom Specola Astronomica Vaticana: Specola Astronomica Vati-

cana 1 (mit Appendix 1). 2. 1909—1911.

Rostock Naturforscbende Gesellschaft : Sitzungsberichte und Ab-
handlungen N. F. 2. 1910.

Rostock Verein fur Restocks Altertiimer : Beitrage zur Greschiclite

der Stadt Rostock 63. 1911.

Rotterdam Societe Batave de Pbilosophie experimentale : Pro-
gramme 1910.

Saint Lonis Missouri Botanical Garden: Annual Report 21. 1910.

Saint Louis Academy of Science: Transactions 18 2—6. 19 1—10.

1909—1910.

Salzwedel Altmarkischer Verein fiir vaterlandiscbe Geschicbte und
Industrie: Jahresbericht 38. 1911.

San Francisco California Academy of Sciences : Proceedings 4. ser.

1 p. 7—288.

Sankt Petersburg n.>in. AKa4eMiH HAyK-B (Academic imp. des
sciences): HsBBcria (Bulletin) 1910 is. 1911 1—17.

— IIsBtcTifl 0T4B.ieHia pyccuaro asuKa u c-iobcchocth 15. 19103-4.
16. 1911 1-2.
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Sankt Petersburg SairacKH (Memoires): Ho OTCHKo-MaieMaTHuecKOMy

oT4*.*eHiio (Cl. physico-math.) 8. ser. 18 9 . 216. 24 10 . 25i—s.

1909-1910.

— C6opHHK'B OT^’B-Jeuia pyccuaro asBiua h caoBeCHOCTU 87. 88.

1910.

— Bv^avxivu y^Qovixd 15 2/a. 1910.

— Annales de I’Observatoire Physique Central Nicolas 1907 (1910

—1911).
— Missions scientifiques pour la mesure d’un arc de meridien an

Spitzberg. Mission russe. T. 1, Section 3 D: Reseau des tri-

angles. 1910.

Sankt Petersburg Hmh, Pyccu. reorpa^unecKoe o6mecTBo: HsBtcxia

46. 19106-10. 47. 19111-6.

— OineTt 1909. 1910 (1911).

Sankt Petersburg 4yxoBHaa aKa^cMia: I^epKOBUbm BecTuuK'B 36.

1910 47—52. 37. 1911 1—38. 41—44 . npH.ioac.: XpHcxiaBCKoe MTeaie

90. 1910 Hoadp

—

4eK. 91, 1911 aueapB—cenx,

Santiago Soci4te scientifiqne du Chili: Actes 19. 1909,

Santiago Observatorio astronomico: Publicaciones 1, 1911,

Sao Paulo Sociedade scientifica; Revista 5, 1910 (Jan.-Agosto),

Sarajevo Bosnisch-herzegovinische Landesregierung: Ergebnisse der

meteorologischen Beobachtungen an den Landesstationen in

Bosnien-Herzegovina 1909 (1910),

Schaffhausen Historisch-antiquarischer Verein: Neujahrsblatt 17.

1911.

Schmalkalden Yerein fur Hennebergische Geschichte nnd Landes-

kunde: Zeitschrift 16. 1911.

Sendai Tohoku Imperial University : Tohoku Mathematical Journal

I 1 . 2 . 1911.

Siena R. Accademia dei Rozzi: BuUettino Senese di storia patria

17 s. 18 1. 1910-1911.

Speier Historischer Verein der Pfalz: Mitteilungen 31. 1911.

Stavanger Museum: Aarshefte 21. 1910 (1911).

Stockholm K. Svenska Vetenskaps Akademien: Handlingar n. f.

458-12. 46. 47 1 . 1909—1911.

— Arsbok for &r 1910 nebst Bilaga 2. 3, for ^r 1911.

— Arkiv for matematik, astronomi och fysik 6 2—4. 7 1/2. 1910

—1911.
— Arkiv for kemi, mineralogi och geologi 36. 1910. 4 1 . 2. 1911.

— Arkiv for botanik 10. 1910—1911.

— Arkiv for zoologi 7 1 . 1911.
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Stoekliolni Meddelanden fran K. Vetenskapsakademiens Nobel-

institut 2i. 1909/11.

— Les prix Nobel 1908 (1909). 1909 (1910). 1910 (1911).

— Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden

1851/53. 15. 16. 1910.

— Astronomiska Jakttagelser ocb Undersokningar 93.4. 1911.

— Meteorologiska Jakttagelser (Observations meteorologiques sue-

doises) 52. 1910. Bihang. 1911.

Stockholm K. Vitterhets Historie ocb Antikvitets Akademi: Forn-

vannen 5. 1910.

— Antikvarisk Tidskrift 19. 1911.

Stockholm Kgl. Bibliothek ; Sveriges ofPentliga bibliotek. Ac-

cessions-Katalog 23. 1908. 24/25. 1909/10 1 . (1911).

Strasshurg Wissenscbaftliche Glesellschaft : Schriften 7—9. 1911.

Strasshnrg Kais. Universitats-Sternwarte: Annalen 4i. 1911.

Strasshurg Kais. Hauptstation fiir Erdbebenforschung : Seismome-

trische Aufzeicbnungen 1911 i—4 i.

— Monatliche Ubersicht uber die seismische Tatigkeit der Erd-

rinde 1910 10— 12 .

Strasshurg Historisch-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs:

Jahrbucb fiir Greschicbte, Sprache tind Litteratar Elsa6-Loth-

ringens 26. 1910.

Stuttgart Wiirtt. Kommission fur Landesgeschichte : Wiirttember-

gische Yierteljahrshefte fiir Landesgeschichte X. F. 19. 19103. 4 .

20. 1911 1 .

Sydney Geological Survey of Xew South Wales; Mineral Resources

13. 1910.

Sydney R. Society of Xew South Wales: Journal and Proceedings

43. 19093.4. 44. 1910.

Thorn Coppernicus-Verein: Mitteilungen 18. 1910.

Tokio Imp. University: Journal of the College of Science 27i5—20 .

28. 30.. 1910—1911.

Tokio Sugaku-Butsurigakkwa (Physico-mathematical Society): Kizi-

Gayo (Proceedings) 520—22. 6.—s. 1910—1911.

Tokio Earthquake Investigation Committee: Bulletin 42. 5i. 1911.

Tokio Deutsche Gesellschaft fiir Xatur- und Volkerkunde Ost-

asiens: Mitteilungen 13. 1911.

Toronto Canadian Institute: Transactions 9i. 1910.

Toulouse Facultc des Sciences de I’Universite: Annales 2. ser. 10.

1908 4. 3. ser. 19092-4.

Triest J. R. Osservatorio Marittimo ; Rapporto contenente le osser-
vazioni di Trieste e di alcune altre stazioni adriatiche 24 1907
(1911).
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Tronisd Mnseam: Aarshefter 31/32. 1908/09.

— Aarsberetning 1909 (1910).

Turin R. Accademia delle Scienze: Atti 46. 1910/11.

Turin R. Osservatorio Astronomico: Osservazioni meteorologiche

1910 (1911).

Uccle Observatoire R. de Belgique: Annales astronomiques 122.

13 1. 1909—1910.

— Physique du Griobe 5i. 1911.

— Annuaire astronomique pour 1911 (1910). pour 1912 (1911).

— Annuaire meteorologique pour 1911 (1910).

IJpsala Kungl. Vetenskaps Societeten: Nova acta regiae societatis

scientiarnm Upsaliensis Ser. IV 2 2 . 1909—11.

— Kungl. Vetenskaps Societetens i Upsala Tv^hundraarsminne. 1910.

IJpsala Humanistiska Vetenskapssamfundet : Skrifter 11. 1906—11.

IJpsala Observatoire Meteorologique de I’llniversite : Bulletin men-

suel 42. 1910 (1910-11).

TJrbana lUinois State Geological Survey: Bulletin 15. 16. 1910,

TJrbana Illinois State Laboratory of Natural History: Bulletin

9 1-4. 1910—1911.

Utrecht K. Nederlandsch Meteorologisch Instituut: Meteorologisch

Jaarboek 61 A B. 1909.

— Mededeelingen en Verhandelingen 102 s.u. 1910—1911.

Warschau Towarzystwo naukowego: Sprawozdania z posiedzeh 3.

19103-9. 4. 1911 1-6.

— Prace II. Wydzial 4. 1910. III. Wydzial 3. 1911.

Washington Academy of Sciences: Journal li—s. 1911.

Washington Carnegie Institution: Publication 744. 88. 122. 127.

128. 130-134. 137—144. 147—149. 154. 156. 1910-1911.
— Yearbook 9. 1910.

— Department of Terrestrial Magnetism : Annual Report of the

Director 1910.

Washington Smithsonian Institution: Bulletin of the United States

National Museum 71 P. II. 73—76. 1910—1911.
— Report of the United States National Museum 1910.

— Proceedings of the United States National Museum 37—39.
1910-1911.

— Contributions from the United States National Herbarium 13

6-11. 142. 15. 1910—1911.

Washington U. S. Coast and Geodetic Survey: Report of the

Superintendent 1909/10 (1911).

Washington U. S. Naval Observatory: Report of the Superinten-

dent for the fiscal year 1910.
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.

Washington Publications 2. ser. 6. 7. 1911.

— The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year

1913.

— Star List for the year 1911.

Washington U. S. Geological Survey: Bulletin 381. 425—427. 429

—447. 449—465. 468. 469. 472. 473. 475—477. 479—482. 1910

—1911.
— Annual Eeport 31. 1910.

— Professional Paper 68. 70. 72. 1910— 1911.

— Water Supply and Irrigation Papers 237. 239. 246. 247. 250.

251. 253—258. 260. 262—268. 270. 273—277. 1910—1911.
-— Mineral Resources of the United States 1909 1 . 2 . (1911).

— Geological Atlas of the United States 160—173. 1908—1910.

Washington Department of Agriculture: Bulletin of the Mount

Weather Observatory 34.5. 4 1—3 . 1910—1911.

Washington Library of Congress : Report of the librarian 1910.

— Publications issued since 1897. 1911.

Washington Bureau of Standards : Bulletin 6 3 . 4 . 1910. 7i—3 . 1911.

Wien Kais. Akademie der Wissenschaften : Almanach 60. 1910.

— Denkschriften. Phil.-hist. Kl. 54 2. 1911. 54 3 . 1910. Math.-nat.

Kl. 85. 1910. 86,. 1911.

— Sitzungsberichte. Phil.-hist. Kl. 163 3. 1645.6. 165 1 . 2 . 4—6 . 166

1 . 4 . 6 . 167i. 2 . 4—7 . 168 1.4. Math.-nat. Kl. Abt. 1. 1910. 119*

—

10 .

1911. I 2O 1 . 3- 6 . Abt. 2a. 1910. llOs-io. 1911. 120i-6. Abt.

2b. 1910.1197-10. 1911. 120,-4. Abt. 3. 1910. 1194-io. 1911.

120 1 /3 .

— Archiv fur osterreichische Geschichte 100 2 . 1910. 101 2. 1911.

Wien Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse:

Schriften 50. 1910. 51. 1911.

Wien Verein fur Landeskunde von Niederosterreich : Jahrbuch fiir

Landeskunde von Niederosterreich 8. 1909 (1910). 9. 1910 (1911).

— Monatsblatt Jg. 9. 1910.

— Topographic von Niederosterreich 7 3/6 . 1911.

Wien K. K. Zoologisch-botam'sche Gesellschaft : Verhandlungen

60. 1910.

Wien K. K. Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik:

Jahrbiicher. Anhang zu N. F. 45. 1910.

— Meteorologische Zeitschrift 27. 1910 12 . 28. 1911 i—n.
— AUgemeiner Bericht und Chronik der im Jahre 1910 in Oster-

reich beobachteten Erdbeben.

Wien Osterreichische Commission fiir die intemationale Erdmessung:

Verhandlungen 4. XII. 1909 und 7. VI. 1910 (1911).
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Wien K. K. Geologische Heichsanstalt ; Verhandlnngen 1910i3 is.

1911 1-11.

— Jahrbucli 19102.1. 1911 1—3 .

— Abbandlungen 16 3. 1911. 20 3. 21 2. 22 1. 1910.

Winterthar Naturwissenscbaftlicbe Gesellscbaft : Mitteilungen 8.

1909 u. 1910.

Worms Altertams-Verein: Vom Rhein 9. 1910.

Wurzburg Physikaliscb-medizinische Gesellscbaft: Verhandlnngen
N. F. 408. 41 1-7. 1910—1911.

— Sitznngsberichte 1910. 1911 i—s.

Zurich Pbysikalische Gesellscbaft: Mitteilungen 16. 1911.

Zurich Antiqnarische Gesellscbaft: Mitteilungen 27 2 . 1911.

Zurich Naturforschende GeseUschaft: Vierteljahrsschrift 65. 1910 3/4.— Astronomische Mitteilungen 101. 102. 1911.

Zurich Schweizerisches Landesmnsenm : Anzeiger fiir scbweizerische

Altertnmskunde FT. F. 12. I9IO 3 . 4 . 13. 1911 1 .

— Jahresbericbt 19. 1910 (1911).

— Gescbenke, Ankaufe und Depositen 1910 (1911).

Zwickau Altertumsverein ; Mitteilungen 9. 1908.

B Anderweitig eingegangene Druckschriften.

icta mathematica, hrsg. von Mittag-Leffler, 34. 35 1 . Stockholm

1911.

Albanese di Botemo, V.: Tu es Petrus. Modica 1910.

Bauer, L. A.: The Broader Aspects of Research in Terrestrial

Magnetism. Address. Lancaster, Pa. 1910. (Aus: Science N. S.

33.)

Beobachtnngeii, Meteorologiscbe, in Moskau im Jahre 1908. 1909.

Von Ernst Leyst- (Aus: Bulletin de la Societe Imp. des Na-
turalistes de Moscou.)

Bericht des Prasidenten der Br. C. iiber den gegenwartigen Stand
der interakademischen Himforschnng. Leipzig u. Wien 1910.

(Aus : Arheiten aus dem Neurologischen Institute an der Wiener
Universitat. Bd. 18.)

Blok, P. J. : De Leidsche Hoogeschool honderd jaren geleden. Rede.

Leiden 1911.

Bonssinesq, J. : Sur les principes de la mecanique et sur leur

applicability a des phenomenes qui semblent mettre en dyfaut

certams d’entre eux. Paris 1910. (Aus : Annales scientifiques

de I’Ecole Normale Superieure 3. S^r. t. 27.)

Bugge, S. : Der Runenstein von Rok. Stockholm 1910.

Nacbricbten ; geschaftl. Mitteilangen 1912. 1. O
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Bulletin historique du diocese de Lyon 12. 1911 67—71 -

Conti Rossini, C.: Abissinia (Lingue semiticlie), ge "ez. Roma 1911.

(Ans: Rivista degK studi orientali IV j.)

— II convento di Tsana in Abissinia e le sne Landi aUaVergine.

Roma 1910. (Ans: Rendiconti della R. Accademia dei Lincei.)

Cnniont, F. : Comment les Grecs connurent les tables lunaires des

Cbaldeens. (Ans: Florilegium de Vogiie.).

Edinger, L. : Vorlesungen iiber den Ban der nervosen Zentralor-

gane des Menscben and der Tiere. 8. Aufl. Bd. 1. 1911.

Eijknian, P.H. : L’internationalisme scientifiqne. LaHaj^e 1911. (4Ex.).

EncykIopSdie der mathematischen Wissenschaften Bd. IV 1 n H.

2. 1911. Bd. IV 2 11 Heft 6. 1912.

Encyclopedic des sciences mathematiques pnres et appliqnees T. 1

Vol. 2 fasc. 3. Vol. 4 fasc. 4. T. 2 Vol. 2 fasc. 1. T. 3 Vol.

1 fasc. 1. Vol. 3 fasc. 1. Paris 1911.

Flora batava Afl. 359—363. 1910.

Fricke, R. n. F. Klein: Vorlesnngen uber die Theorie der auto-

morphen Functionen 22. Leipzig 1911.

Giiruth, J. A. and G. Sweet: Onchocerca Gibsoni. Sydney 1911.

Gu<5rin-GaniTct, J. et R. Legendre: Snr la fanne des roches ex-

posees an large de lArchipel des Glenans. Paris 1909. (Ans

:

Bulletin du Museum d’histoire naturelle 1909 no. 1.)

Ouiniet, E. : Les Chretiens et I'Empire remain. Paris 1909. (Ans

:

Kouvelle Revue.)
•— Lucien de Samosate. Pai-is 1910. (Aus: Kouvelle Revue.)

Hand, E. N. : The Atom in Chemistry, o. 0. u. J.

Haret, Sp. C.: Mecanique sociale. Paris n. Bucarest 1910.

Haupt, St. : Die Lbsung der Katharsistheorie des Aristoteles.

Znaim 1911.

Helnicrt, F. R. : Uber die Genauigkeit der Dimensionen des Heg-

fordschen Erdellipsoids. Berlin 1911. (Aus: Sitzungsberichte

der Kgl. PreuB. Akad. der Wiss.)

Huttern, J. : Die siebente Erdenwelt. Leipzig 1911.

Jalirbnch iiber die Fortschritte der Mathematik. Hrsg. von E.

Lampe. 39. 1908 2 . 3 . Berlin 1910—1911.

Jahresbericht der Herderschen Verlagshandlnng 50. 1910. (2 Ex.)

Lacombe, P. : Bibliographic des travaux de M. Leopold Delisle.

Supplement 1902—1910. Paris 1911.

Leyst, E. : Uber erdmagnetische Ablenknngsbeobachtungen. Moscou
1910.

— Die Variationen des Erdmagnetismns. Moscou 1910. (Aus:
BnUetin de la Socicte Imp. des Katuralistes de Moscou 1909
Xo. 1—4.)
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Light, The greater 12 3—8. Philadelphia 1910— 1911.

Maceari, L. ; Stichomythica. TJrbini 1911.

Mercati, G. : Per la storia della Biblioteca Apostolica bibliotecario

Cesare Baronio. Perugia 1910. (Aus : Nel III centenario della

morte di C. Baronio T. 2).

Monde, Le. Encyclopedie mensuelle illustree Annee 1. 1911 3 . 5 . e.

Maseum. Maandblad voor philologie en geschiedenis. 18 4—12 . 19

1-3 . 1910—1911.

Nature 85 2U8—2106 . 86. 87. 88 2192—2199 . London 1910—1911.

Nissen, H. ; Orientation 3. 1910.

Nyrop, C.: MDCCCXI-MDCCCCXI. J. C. Jacobsen. Et Minde-

skrift. Kjobenhavn 1911.

Pagliani, L. e. A. Aggazzotti: Laboratori scientific! „Angelo Mosso“

sul Monte Rosa. Torino 1911. (Aus: Rivista d’ingegneria sa-

nitaria e di edilizia moderna). (Dasselbe auch in franzos. u.

deutscher Sprache.)

Palladino, P. : Les composes chimiques dans I’espace. Pavia 1911.

(Aus : Rivista di fisica matematica e scienze natural! Anno 12.)

Philosophic der Gegenwart. Internationale Jahresiibersicht hrsg.

von A. Ruge. 1. Doppelbd. (1908 u. 1909) Heidelberg 1910.

Pryni, F. u. G. Rost: Theorie der Prym’schen Funktionen erster

Ordnung im Anschlufi an die Schopfungen Riemanns. Leipzig

1911.

<j|uarterly, The Classical. 63.4. London 1911.

Ravenna, Felix. Bollettino storico romagnolo 1. 1911 i—s.

Review, The Classical 254.6. London 1911.

Rielier, S. : Nachtrag 1. 2. zu „Prazisions-Pendeluhren und Zeit-

dienstanlagen fiir Sternwarten. Munchen 1911.

Rudolph, H.; Aufruf zur Grvindung einer Zeitschrift fiir deduk-

tive Naturwissenschaft. (Aus : Zeitschrift fiir Balneologie Jg.

3, No. 24.)

Rudolph, H.: Die Stellung der Physik und Naturphilosophie zur

Weltatherfrage. Berlin 1911.

See, T. J. J.: Researches on the evolution of the stellar systems.

2. 1910.

Sievers, W. : Die Vergletscherung Siidamerikas. Leipzig 1911

(Sammlnng wissenschaftlicher Vortrage aus dem Gebiete der

Naturwissenschaften und der Medizin H. 5).

Sievers, W. : Die Quellen des Maranon-Amazonas. 1910. (Aus:

Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin.)

Southwell, T. : Some Notes on the Ceylon pearl-inducing worm.

1911. (Aus: Spolia Zeylanica Vol. 7 p. 27.)

5 *
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Steinfort, A. : Reform in der Musik-Schrift oder die TJnterdriicknng

der Schlussel. Santiago de Chile o. J. (antogr.).

Stadia Pontica 3i. 1910.

Teixeira, F. G. : Obras sobre mathematica 5. Coimbra 1909.

Tenbner, B. G. : Die Hnndertjahrfeier der Firma. Leipzig 1911.

— 1811—1911. Geschichte der Firma hrsg. von Friedrich Schnlze.

Leipzig 1911.

— Ans dem Verlage, 1811—1911. Leipzig 1911.

Thesanrns linguae latinae 3 8. Bs. Lipsiae 1911.

Vieweg, Friedrich, & Sohn: Verlagskatalog 1786—1911. Braun-

schweig 1911.

Wagner, H. : Trattato di geografia generale tradotto da U. Ca-

vallero. Vol. 1—3. Torino 1911. (Biblioteca di scienze moderne

53—55.)

Weinek, L. ; Die Reise der deutschen Expedition znr Beobachtnng

des Venusdurcbganges am 9. Dez. 1874 nach der Kergueleninsel.

(Nenherausg. eines Ms.-Drnckes von 1887.) Prag 1911.



Joseph Dalton Hooker f.

Von

A. Peter.

Ein Leben, das individuell ungewohnlich reich, wissenschaftlich

iiberaus ergiebig gewesen, dessen Friichte noch weit in die Zukunft

fur unsere Kenntnis von der natiirlichen Bescbaffenbeit der Vege-

tation der Erde von fundamentaler Wicbtigkeit bleiben werden»

hat vor kurzem seinen AbschloB gefnnden. In dem Bestande der

answartigen Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der Wissen-

schaften ist dadurch eine Liicke gerissen worden, die uns in Traner

versetzt hat, denn die Konigliche Gesellschaft hat den Heimge-

gangenen als einen ihrer Besten im Auslande gescbatzt, indem sie

seine Bedeutung fiir die Allgemeinheit wiirdigte.

Sir Joseph Dalton Hooker hat am 10. Dezember 1911 die

Augen geschlossen, nachdem er langer als 94 Jahre fiir die wissen-

schaftliche Botanik gelebt und zo einem guten Teil an der Er-

neuemng ihres Aufbanes mitgewirkt hat. Er war am 30. Juni

1817 als zweiter Sohn des Professors der Botanik an der Univer-

sitat Glasgow Sir William Jackson Hooker geboren. Eine vor-

trefpliche Erziehung erhielt er dnrch den geistig hervorragenden

Vater, eine gediegene nnd keineswegs einseitige wissenschaftliche

Ausbildung auf der heimatlichen Hochschule, wo er bereits im

Jahre 1839 als 22jahriger zum Dr. medicinae promo viert wurde.

Im Eltemhanse verkehrten die bedentendsten Naturforscher der

englischen Nation jener Zeit, mit dem Vater standen andere in

wissenschaftHcher Verbindnng, manche derselben sind anf die Ge-

staltnng des Lebensganges des jungeren Hooker von wesentlichem,

einzelne von bestimmendem EinfluB gewesen. Es seien nur Namen
wie Lindley, Banks, Robert Brown, Tamer genannt, anf die ich

teilweise noch zuriickzakommen habe. Auch in der Folge ist
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Hooker vielfacli mit den engHschen Grofien der Wissenschaft

meist dnrch gemeinsame Arbeit im Zasammenhange gewesen, und

es hat fiir den systematischen Botaniker einen bedeutsamen Klang,

wenn Hooker mit Bentham, Trimen, Hemsley, Edward Smith,

Charles Darwin in einem Atem genannt wird.

Als sein Vater im Jahre 1865 starb, war Joseph Hooker be-

reits 48 Jahre alt. Da beide der gleichen Wissenschaft dienten,

ist es verstandlich, da6 in diesem Zeitranm viel gemeinschaftliche

Arbeit getan wurde, dafi eine nicht geringe Beeinflnssung des

Sohnes dnrch die Ansichten nnd das Beispiel des alteren Mannes

stattgefunden hat; das Verhaltnis beider gestaltete sich auch da-

dnrch zu einem besonders innigen, dafi Joseph Hooker der lang-

jahrige Assistant seines Vaters, spater sein Nachfolger in der Ver-

waltung des Botanischen Gartens von Kew gewesen ist.

Die grofite Bedentung fiir ibn gewann aber die Begegnung

mit Charles Darwin, der nnr 8 Jahre alter war als Hooker. Dar-

win hatte bereits seine groBe Raise znriickgelegt, die so anJBer-

ordentlich anregend und frnchtbar gewesen war, und fiber deren

reformierende Ergebnisse wir durch sein Reisewerk unterrichtet

sind. Mit Scharfblick erkannte er die hohe Begabung des jungen

Hooker und den von ihm bereits beherrschten ungewohnlichen

Wissensschatz. Er fand ein Vergnfigen darin, seine eigenen Er-

fabrungen ffir die von Hooker beabsichtigte Reise nach den antark-

tischen Gebieten zur Verffigung zn stellen. Damit begann eine

Ereundschaft, die lebenslang gedauert hat, eng und tren geblieben

ist, die ihren Ausdruck in zahlreichen Wechselwirkungen des einen

auf den andern gefunden und eine starke gegenseitige Anlehnung

hervorgebracht hat, die in beider Schriften reichlich bezeugt ist.

Xoch in den Kinderschuhen lemte Hooker bei seinem Vater

die Herbariumsarbeit grfindlich kennen. Er erwarb damit, wie

durch sein eindringendes Studium der lebenden Individuen die ffir

jede Bescbaftigung mit der Botanik unerlaBliche Grundlage: eine

umfassende Kenntnis der Pflanzenarten. Zn seinen frfihesten Be-

schaftignngen gehorte ferner die mit den Rryptogamen, wodurch
er in Stand gesetzt wurde, auch auf diesem Gebiet erfolgreich

mitzuarbeiten. Die Behandlung der Moose Indiens und der Meeres-

algen der antarktischen Expedition, insbesondere der Riesentange

aus den Gattungen Macrocy.stis
,

Lessonia u. s. w. legen davon
Zeugnis ab. Im fibrigen ist ihm sein medizinisches Studium von
ausschlaggebender Bedentung geworden, denn was dem Vater ver-

sagt geblieben war: weite Reisen zu macben, das bot sich dem
Sobn in reichem MaBe dar, seitdem er wegen seiner Eigenschaft
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als Arzt fiir eine mehrjahrige Palirt nacli den antarktischen E,e-

gionen als besonders geeignet erschien.

Hooker ist einer der bedeutendsten englischen Botaniker ge-

worden, wo nicbt der kervorragendste, dock gekorte er vermoge

seiner extensiven Veranlagung nnd Betatigung der gesamten wissen-

sckaftlicken Welt an. Er bekerrsckte nickt nnr die spezielle Bo-

tanik in weitestem Umfange, ikre taxonomiscke, pflanzengeograpki-

scke, morpkologiscke Seite, auch das pkysiologiscke Gebiet war
ihm nickt fremd, wie spatere Arbeiten iiber die insectivoren Pflanzen

nnd andere Tkemata erweisen. AuBerdem hatte er breite Wissens-

unterlagen fiir Beobacktungen auf meteorologisckem, geologisckem,

palaontologisckem, zoologisckem Gebiet gewonnen, so da6 er be-

fahigt war, anck kier nntzbringendes zu schafifen. Der Wert dieser

Arbeiten und die Wicktigkeit des in Umen niedergelegten Schatzes

Yon Beobacktungen, der Scharfsinn und die MaBigung des Urteils

wurden n. a. von Alexander v. Humboldt mit Bewundernng aner-

kannt. Aber zu seinen hervorragenden Leistungen kam Hooker

nickt nur durck reicke natiirlicke Begabung, vortrefFlicke Sckulung,

ungewohnliche Arbeitskraft und gewissenhafte Hingabe an sein

Werk, sondern auck durck die Gunst der TJmstande, die ans Fa-

milienbeziehungen, Freundsckaften, besonderer KonsteUation der Zeit-

verhaltnisse und finanzieUer Liberalitat der Regierung entsprang.

Im grofien ganzen kat sick Hookers Wirksamkeit besonders

nach drei Richtungen kin entfaltet; er mackte weite Forsckungs-

reisen, er leistete zaklreicke wissensckaftlicke Arbeiten auf Grund
seiner Beobacktungen und Studien, und er betatigte sick als glan-

zender Organisator in seiner spateren Eigenschaft als Direktor

des Kew-Gartens.

Als 22jakriger Jiingling trat er seine erste grofie Reise an,

die ikn mit der hauptsacklicb zur Erforschung der Ersckeinungen

des Erdmagnetismus in den Siidpolargegenden ausgeriisteten

Expedition unter Kapitan RoB im Jakre 1839 in die antarktiscke

See und zu den dort gelegenen Landern und Inseln entfiikrte. Er
wurde zum Assistenzarzt fiir Chirurgie und zugleick zum Natur-

kundigen der Expedition auf dem Sckiff nErebus* ernannt. Wie
schon erwahnt, kat kein Geringerer als Darwin, der noch ganz

erfiillt war von den Eindriicken und Resultaten seiner 5jakrigen

unvergleicklick frucktbaren Fahrt, ikn dariiber belebrt, welcke

Ricktungen seine Forscbungen zu verfolgen katten, welcke Belege

er sucken, welche Gesicktspunkte er bei den zu machenden Beob-

acktungen im Auge bekalten sollte. Darwin hatte in Hooker den
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verwandten Geist erkannt and ist in seiner Voranssicht nickt ent-

tanscht worden; die auf die Riickkehr von der Eeise im Jahre 1843

folgende Ausarbeitong der Ergebnisse bewies, in wie hohem MaBe
Hooker alle in ihn gesetzten Erwartnngen zn erfiillen im Stande

war. Die Reise beriihrte anf der Ausfahrt zunachst die Azoren,

Madeira, die Canariscken Inseln, die Inseln des Griinen Vorgebirges,

St. Paul, Ascension, St. Helena nnd das siidliche Trinidad, das

Hooker als der erste Botaniker betrat, der jemals dort gewesen.

Dann warden in den antarktiscben Gewassern samtliche Insel-

gruppen besncht, nnd der Erforschnng von Heuseeland, Van Die-

mensland, Anstralien ist ein weiter Ranm gewahrt worden. Man
kann sagen, daB keine andere Expedition jemals an botanischen

Ergebnissen so fmcbtbar gewesen ist als diese. Die 6 Quartbande,

in denen sie veroffentlicht worden sind, enthalten 2249 Druckseiten

and 528 mit der Hand kolorierte Tafeln, die Abbildungen der in

den verschiedenen Gebieten beobachteten z. T. sebr eigentiimliclien

Pflanzenarten bringen. Das monnmentale Werk begriindete den

Ruf Hookers als Botaniker nnd Reisender ersten Ranges; es ist

unter die klassischen botanischen Schriften zn stellen nnd wird

seinen Wert fur alle Zeiten behalten. In drei Abteilnngen be-

handelt es die antarktische, die neuseelandische nnd die tasmanische

Flora nnd umschlieBt in der ersten Abteilung die Vegetation der

Auckland- nnd Campbell -Inseln, der Kerguelen, des Feuerlandes,

der Falklandinseln und anderer Inseln des amerikanischen Bereiches.

Vorangestellt ist der Flora antarctica eine eingehende pflanzen-

geographische Darstellung, wie sie Hooker ancb spaterhin seinen

Floren beizugeben pflegte. — Nur mit genauer Not entgingen die

SchifFe der RoBschen Expedition „Erebus“ und „Terror“ einer ver-

derblichen Katastropbe, die auch der jungen Forscherlust Hookers
beinahe ein friihes Ende bereitet hatte: in einem jener fiirchter-

lichen Stiirme, die die antarktische See nicht selten zeitigt, ge-

rieten beide SchifFe in Kollision mit riesigen Eisbergen und warden
von ihnen derartig eingezwiingt und herumgeworfen, daB ihre Segel-

stangen auf einander prasselten.

Noch wabrend Hooker mit der Ausarbeitnng der Floren von
Neuseelancl and Tasmanien beschaftigt war, erhielt er im Jahre
1847 von der Kbniglichen Forstverwaltung den Anftrag, eine Ex-
pedition nacb Ostindien mitzumachen, der die Erforschnng der
tropischen und alpinen Vegetation und die Sammlung getrockneter
Pflanzen im groBtmoglichen Hmfange zum Hauptziel gesetzt war.
Sb'i Jahre blieb Hooker auf dieser Reise aus, die voll war von
Eindriicken und Beobachtungen interessantester Art, von bunten
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Ereignissen und merkwiirdigen Begegnungen, voU auch von Stra-

pazen, Miihseligkeiten und Gefahren. Unter anderen minder ange-

nehmen Erlebnissen sei nnr der Gefangennahme Hookers durch

den Bajak von Sikkim gedacht, bei der zwar nicht er selbst, wohl
aber sein mitgefangener Gefahrte Dr. Campbell in brutaler Weise
miBhandelt wurde und nur vermoge seiner auBerst kraftigen Kon-
stitution mit dem Leben davonkam. Wir sehen den Forscher durch

die Taler des Himalaya vordringen, Berge ersteigen und Passe

iiberschreiten
,
wo vor ihm kein anderer Europaer je gewesen,

iiberall beobachtend, untersuchend, sammelnd, konservierend. Der
Reisebericht Hookers ist in seinen „Himalayan Journals“ nieder-

gelegt, zwei Oktavbanden mit Karten und Abbddungen aus dem
Jahre 1854. Das ist ein hocbgeschatztes Werk von schlichter

Schreibweise, angefullt mit Daten und Tatsachen, eine Fundgrube

von unverganglichem Wert
;
gewidmet ist es vomVerfasser seinem

lieben Freunde Charles Darwin, an dessen „Reise eines Natur-

forschers“ es nicht selten anklingt.

Im Herbst 1860 unternahm Hooker eine Reise nach Syrien
und Palastina, besonders um die Zedern des Libanon zu unter-

suchen. Er fand einen Bestand von nur 400 Baumen, die teilweise

wohl 800 Jahre alt sein mochten, doch beobachtete er keinerlei

Nachwnchs, so daB er das baldige Erloschen dieser altberiihmten

Baumart vorauszusehen meinte. Indessen sind spater weit groBere

Zedernwalder in Syrien und Kleinasien entdeckt worden. Von
besonderem Interesse war die Zusammenstellung der Cedrus Libani

mit der C. atlantica des Atlasgebirges und der C. Deodara des

Himalaya, die Hooker als Varietaten einer Spezies ansah, wahrend
sie von neueren Pflanzengeographen als stellvertretende (sog. vika-

riierende) kleine Arten aufgefaBt werden; indessen darf nicht un-

bemerkt bleiben, daB C. Deodara und C. atlantica einander naher

stehen als jede von ihnen der geographisch inmitten wobnenden
C. Libani.

Mit George Maw, dem Crocus-Forscher, und John Ball, dem
bekannten Alpinisten, machte Hooker im Jahre 1871 eine Reise

nach Marokko und in den Grofien Atlas. Der Reisebericht vom
Jahre 1878 zahlte 1627 Pflanzenarten auf, von denen viele neu
waren; auch gab Hooker einen Abschnitt iiber die Nutzpflanzen

Marokkos, eine Darstellnng der Flora im Vergleich mit der Vege-
tation der Canarischen Inseln (nur 15 sind beiden Gebieten ge-

meinsam!), und eine Abhandlung iiber die Gebirge des tropischen

Afrika.

Seine letzte groBere Reise fiihrte Hooker im Jahre 1877 nach
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den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wobei er von

seinem alten Frennde Asa Gray begleitet wnrde. Sie dehnte

sicb bis znm Felsengebirge nnd nach Kalifornien ans. Etwa 1000

Arten warden gesammelt, docb ist wenig iiber diese Eeise ver-

bffentlicbt worden, das meiste scbeint noch in einem Tagebnch zn

rnhen, das als Manuskript in der Bibliothek zn Kew aufbewahrt

wird.

Als Friicbte der Forschung in so vielen weit getrennten Lan-

dem der Erde liegen eben so zablreiche grofiere nnd kleinere

Pnblikationen Hookers vor, die teilweise bereits genannt wnrden,

die aber des ferneren anfznzahlen bier nicbt angangig ist. Diese

Arbeiten betrefFen der Mebrzahl nacb die Gebiete der Systematik,

der Speziesbescbreibnng nnd der Pflanzengeographie
,
nnd viele

derselben sind anfierst wertvoU, weil sie eine feste TJnterlage fiir

zabllose weitere TJntersuchungen nnd Betrachtnngen dargeboten

haben. Immer ist Hooker bemuht gewesen, dnrcb vortrefflicbe

Abbildnngen den Text seiner Mitteilnngen zn nnterstutzen, wobei

er sicb in vielen Fallen der Hilfe des ansgezeicbneten Walter

Hood Fitch erfreuen koimte. Kein Botaniker hat so zablreiche

nene Arten beschrieben als Hooker; beispielsweise tragen von den

in der Flora Neuseelands anfgefiibrten 935 Bliitenpflanzen aUein

nicbt weniger als 473 seine Xamen. Das ist begreiflich, wenn man
erwagt, da6 Hooker nieht nnr die von ihm eigenbandig gesammelten

Pflanzen bearbeitet hat, sondern anch nngemein nmfangreicbe Schatze

ans alien Landern der Erde, die von anderen Forschern znsammen-

gebracbt worden sind. Es war eine Arbeit, die nngewohnliche

Eirafte erforderte. Um nnr ein Beispiel anznfiibren, so batte Hoo-

ker in Indien zwar selbst schon ca. 8000 Arten von Bliitenpflanzen

gesammelt, dazu kamen aber noch die Herbarien von Falconer,

Griffith nnd Heifer, die allein sieben Wagenladnngen ansmacbten

nnd ca. 9000 Arten enthielten, nnd die Sammlnngen von Wight
nnd Bnrchell, die 15000 Arten nmfafiten, nngerechnet die kleineren

Beitrage anderer Sammler. Daher kommt es, dab die Hookerscbe

„FloraofBritish India" die 1872—1897 erschienen ist, sieben

Bande mit 5583 Seiten nmfabt. Ungemein ubersicbtlich ist die in

einer besonderen 1904 publizierten Abbandlnng anfgestellte Ein-

teilnng des gesamten indischen Gebietes in nenn Floi’enprovinzen

nnd die phytogeographisch-statistiscbe Besprechnng derselben. Hier
sei nnr erwahnt, dafi in Indien mehr als 220 Arten Palmen nnd
120 Arten von Bambus vorkommen, nnd dab etwa 600 Fame nnd
verwandte Pflanzen vorbanden sind. Die Orcbideen iiberragen mit
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ihrer Artenzahl alle anderen natiirlichen Ordnnngen and ihnen

folgen erst die Legutninosen, Gramineen, Rnbiaceen, Euphorbiaceen,

Acanthaceen, Compositen. Dort werden mindestens 2500 Arten

von Holzpflanzen angetroffen, und dieses Gebiet wird hierin nur von

der Malayiscben Halbinsel in den Schatten gestellt, wo die Banm-
arten relativ noch zahlreicher sind als in Ostindien selbst. — Von
diesen nngehenren, der „Flora von Britiseb Indien“ zugrunde ge-

legten Herbarinmmaterialien lieB Hooker 60 Dnblettensatze an-

fertigen nnd an die grbfieren Staatssammlungen aller Kultarlander

verteilen; aucb Gottingen hat einen solchen Satz erbalten.

Wir verdanken Hooker Eloren and Abhandlnngen tiber die

Vegetation der Arktischen Lander und der Galapagos-
inseln; femer dem noch in Gemeinschaft mit seinem Vater 1863

ausgearbeiteten nnd von der Regierung gebilligten Plan fiir die Publi-

kation einer Reihe von Floren der britischen Kolonialgebiete ein

Handbuch der neuseelandischen Flora 1864/67 und Band
IV nnd V (1898/1900) einer von Trimen begonnenen Flora von
Ceylon. Naberes anzugeben wlirde die nnserer Zeit gesetzten

Grenzen tiberschreiten.

Einige Pflanzengrnppen bevorzugte Hooker ganz besonders,

darunter die wnnderbaren tropischen blattlosen pilzahnlichen

Schmarotzerformen der Balanophoreen nnd die namentlich in

seinen spateren Lebensjahren mit groBer Liebe behandelten Balsa-
mineen, iiber die er grundlegende Abhandlnngen verbffentlichte.

— Er war der erste, der ausfiihrliche Anskunft iiber die sonder-

bareWelwitschiamirabilis gegeben hat, deren engbegrenztes

Vorkommensgebiet fast nur in Dentsch - Siidwestafrika liegt. Die

Pflanze macht in ihrem ganzen iiber eine Reihe von Jahrzehnten

sich erstreckenden Leben nur vier Blatter, von denen zwei die

Keimblatter sind, zwei die einzigen Laubblatter. Jene vergehen

schon nach kurzen Monaten, die beiden Laubblatter wachsen peren-

nierend zn 2 m langen breit - riemenfdrmigen Gebilden heran, mit

denen der Wind sein ungefiiges Spiel treibt. Die aus dem nur

wenige Dezimeter hohen kuchenformigen Holzstamm entspringenden

Bliiten sehen aus wie lebhaft rote Tannzapfen. — Von den herr-

lichen in unseren Garten nnd Gewachshausern jetzt mit Vorliebe

knltivierten Rh o d o d en d r on arten des Himalayagebirges hat

Hooker die meisten an Ort und Stelle gesammelt nnd in Europa
eingefiihrt

; Beschreibungen nnd kiinstlerisch vollendete farbige

Abbildnngen sind in einem Hookerschen Prachtwerk niedergelegt.—
Anch iiber die Pflanzenwelt von Fernando-Poo, die des Ka-
mernngebirges, des K ilim andscharo hat Hooker znerst be-
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richtet and so fiir die Kenntnis der Vegetation unserer jetzigen

Kolonien die Grundlagen geliefert.

IJnd nocli dariiber hinaus ist die botanische Systematik durch

Hooker aufs reichste gefdrdert worden. So verfaBte er mit Bent-
ham gemeinschaftlich die ^Gienera Plantarum“, ein umfang-

reicbes dreibandiges Werk, das die Diagnosen alter bekannten Gat-

tungen der Bliitenpflanzen enthalt, in den Jabren 1862 bis 1883.

Es ist ein vielbenutztes Handbucb geworden. — Ferner entstand

unter seinem EinfluB der von Ch. Darwin subventionierte und von

Jackson znsammengestellte „ Index Kewensis“, ein Verzeicbnis

aller existierenden Arten der Bliitenpflanzen in vier Foliobanden

1893/95; ibm sind fiinf Supplemente, die bis 1910 reichen, gefolgt,

alles zusammen dem Systematiker nnentbehrlicb.

Zwei Abbildnngswerke aUerersten Eanges verdanken den

Hookers, Vater und Sohn, ihre Bedeutung. Das eine ist das 1787

von Curtis begriindete „ Botanical Magazine^, das von da

ab bis heute ununterbrochen 125 Jahre bindurcb erscbienen ist

und die Abbildungen von botanisch, gartnerisch, okonomisch inter-

essanten Pflanzen bringt, jetzt scbon iiber 8400 Tafeln. Von
Band 96 bis 130 batte Hooker die Redaktion allein in Handen, —
Das andere sind die „ leones Plantarum“, 1837 bis 1912, mit

mehr als 3000 Tafeln. Beide sind fiir Systematiker, Monographen,

Morpbologen und Phytogeographen unsebatzbar und bei ihnen an-

dauernd in Gebrauch.

Interessant ist es zu vernebmen, wie Hooker arbeitete. Es
wird berichtet, da6 er die bisher unbekannt gewesenen Pflanzen

um sich herum auslegte und so lange immer wieder betraebtete,

bis ibm die systematische Zugehorigkeit klar geworden war. Er
gewann dadurch einen zuletzt fast untriiglicben Scbarfblick, der

seine Bestimmungen hochst zuverlassig machte. Auch andere be-

deutende Forscher haben diese Metbode des Studiums befolgt, so

der grofie Pflanzenkenner Robert Brown, der weitberiihmte Phyto-
palaontologe Heer, mein unvergleicblicher Lehrer Naegeli.

Der altere Hooker batte seit dem Jahre 1841 die Direktion
des Botanischen Gartens in Kew iibernommen und bis zu
seinem 1865 erfolgten Tode bekleidet. Im Lauf der Zeit wurde
die damit verbundene Arbeitslast so groB, daB im Jahre 1855 die

Stelle eines Direktorial-Assistenten geschaff'en werden muBte. Diese
wurde dem jiingeren Hooker iibertragen, der scbon vorher an den
Arbeiten des Vaters vielfach teilgenommen und auch wohl im
Hinblick darauf mehrfach Bewilligungen seitens der Regierung
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erhalten hatte, die ihn in den Stand setzten, die Ergebnisse der

antarktischen nnd indischen Expeditionen zu veroffentlichen. In

das Jahrzehnt 1855/1865 fallen die groBen Banten der Gewachs-

bauser, denen aber erst spater, 1897/98 durch Hiuzufugung eines

Nord- nnd eines Sudflngels ihre endgiltige Gestalt gegeben wnrde.

Sowie dann Hooker im Jabre 1865 als Xacbfolger seines Vaters

die Direktion allein iibernabm, steigerte sich der Zuwacbs an

lebenden Pflanzen, Herbarmaterialien, Biicherbestanden nnd Mann-

skripten ins groBartigste, so daB die botanischen Anstalten in Kew
gegenwartig weitans die bedeutendsten ihrer Art auf der Erde

sind. Von derartigen Zngangen seien nur einige genannt: das

nnscbatzbare Orchideen - Herbar Lindleys, das gewaltige Privat-

herbarium Hookers nnd das Benthamsche Herbarinm einscblieBlich

der Bibliotheken beider. Die Zabl der in Kew lebend kultivierten

Pflanzenarten belief sich schon im Jabre 1875 anf etwa 47500 nnd

ist bis znm hentigen Tage immer vermehrt worden
;
allein die Pal-

men sind in mehr als 420 Arten vertreten. — Bei der Verwaltnng

eines so groBen nnd vielfach Reibnngsflacben darbietenden Appa-

rates blieben Hooker anch IJnannebmlichkeiten nicbt erspart. Wobl
die scblimmste derselben war der langdanemde Kampf mit Ayrton,

dem First Commissioner of Works seit 1871, der sicb die „Arcbi-

tekten, Bildhaner nnd Gartner* (zn den letzteren recbnete er offen-

bar Hooker) znm Gegenstande willkurlicber nnd hemmender An-

griffe anserseben hatte. Es kam schlieBlich so weit ‘), daB die

breiteste Offentlicbkeit, die Presse aller politischen Schattiernngen,

einmiitig ein Urteil zn Gnnsten Hookers nnd gegen Ayrton ver-

kiindete, nnd daB die fiibrenden Planner der Wissenscbaft im ganzen

Lande eine Eingabe an das Ministerinm Gladstone ricbteten, das

dann endlicb, nacbdem die Angelegenheit anch in beiden Hansern

des Parlaments verhandelt worden war, die vollstandige Her-

stellnng aller Kompetenzen Hookers verfiigte. Dieser aber war
inzwiscben infolge der Anfregnngen ernstlich erkrankt nnd erholte

sich nnr langsam wieder. Erst im Jabre 1885 trat er znriick.

Bei Hookers nmfassendem Wissen, seiner eminenten Beob-

achtnngsgabe nnd scharfen Urteilskraft, nnd bei seiner lebens-

langlicben trenen Frenndschaft mit Ch. Darwin ware es wnnder-

bar gewesen, wenn die verwandten Geister sicb nicbt anf weiten

Forschnngsgebieten beriihrt batten nnd zn regstem Gedankenans-

tanscb gelangt waren. In der Tat stimmten sie in vielen Dingen

1) Vergl. Hemsley in Gardeners’ Chronicle 1912.
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SO sehr iiberein, daB jeder sich auf des andern Wort and Ansicht

in Treue verliefi, einer die Eesnltate des andern bei den eigenen

Arbeiten vielfacb benntzte tmd jedesmal man moclite sagen mit

Warme and Liebe den Namen dieses seines Grewahrsmannes nannte.

Es ist untunlicb, der Entwicklnng dieses eigenartigen Verhaltnisses

bier in die Einzelheiten nachzugehen, dock mogen einige hervor-

stechende Ziige darans zum SchluB Erwahnnng finden.

Bekanntlich ist Darwin nicht der einzige gewesen, der sich

mit den Fragen nach der Veranderlichkeit der organischen Wesen
and nach der Abstammung der Arten beschaftigt hatte, bevor er

mit seinen Ansichten iiber dieselben an die Offentlichkeit hervor-

trat. Enter denjenigen, die iiber diese damals in der Luft lie-

genden Dinge nachdachten, befand sich Hooker. Er war anfge-

wachsen and erzogen in dem Glauben an die gesonderte Erschaffung

jeder einzelnen Art, an deren Uniformitat und Unveranderlichkeit,

Auf seinen weiten Reisen jedoch, bei seinem Bekanntwerden mit

zahllosen Organismen aller Lander und Klimate der Erde, und

bei seiner eminenten Beobachtungsgabe konnten ihm Tatsachen

und Verhaltnisse nicht entgehen, die jene Aufstellungen zu er-

schiittern geeiguet sind. Noch im Jahre 1853, in der Einleitung

zur Flora von Neuseeland, spricht er sich dahin aus: er sei zwar

von der Voraussetzung ausgegangen, daB die Arten von ihrem

Ursprung an unverandert bis auf uns gelangt sind, und daB alle

Individuen einer hermaphroditischen Pflanzenart von einem einzigen

solchen Exemplar, alle getrenntgeschlechtigen von einem einzigen

Paar herstammen, er stelle dies indessen nicht als ein Dogma hin,

auf dem er zu beharren beabsichtige. Er wiinsche nur, der Syste-

matiker moge sich immer eine bestimmte Idee vor Augen halten,

um zu priifen, ob sie den Tatsachen entspreche. Fiir praktische

Zwecke aber miisse an der Annahme von der Konstanz der Merk-

male festgehalten werden, ohne die der Systematiker nicht hoffen

diirfe seine Beschreibungen auch anderen nutzbar zu machen: die

Spezies miiBten unter alien Umstanden durch greifbare Charaktere

gekennzeichnet werden. Und wbrtlich fahrt er fort: „In dem
gegenwartigen Zustand unserer Kenntnis von der Vegetation ir-

gendeines weiteren Gebietes haben wir noch nicht die Materialien

zur Losung der groBen Frage nach dem Ursprung und der Be-
standigkeit der Arten nach allgemeinen Prinzipien“. Sehr klar

sind diese Aufiernngen freilich noch nicht, und sie werden es auch
nicht durch die nachfolgenden Ausfiihrungen, doch lassen sie be-

reits die Wandlung durchfiihlen, die bald darauf Hookers An-
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sichten zur vollen Anerkennung der Variabilitat im Sinne der

Deszendenzlehre erfubren.

Jahre hindurch hatte Hooker mit Darwin botanische Tatsachen

in Gesprachen und Mitteilnngen erortert und ihm dadurch oft

wertvolle Unterlagen fiir seine tlberlegnngen geliefert. Ander-

seits ist der EinfluB Darwins auf Hookers Meinnngen unverkenn-

bar, und dieser EinflnB wird von Hooker auch offen anerkannt in

der im Dezember 1859 fast gleichzeitig mit der ersten Ausgabe

von Darwins „Entstehong der Arten‘‘ erscbienenen (von 1860 da-

tierten) Einleitung zn der Flora Tasmaniae, die als ein wichtiges

Dokument zur Stiitze der Darwinschen Theorien betrachtet werden

muB, insofem sie eine Fillle von botaniscben Daten gewissermaBen

in erganzendem und bestatigendem Sinne verarbeitet und ordnet.

Hooker bebandelt in drei Abschnitten die allgemeine Erscheinung

der Abanderungen im Pflanzenreich, die geograpbische Verteilung

der Gewacbse und die Bedeutung der palaontologiscben Befnnde.

Er kommt der Hauptsacbe nacb zu folgenden Scbliissen : die wicb-

tigsten Pllanzenfamilien existierten scbon in alter geologiscber

Zeit und baben sicb bis zur Jetztzeit erbalten; von diesen Typen

baben sicb einige von einer Halbkugel der Erde auf die andere

verbreitet; wabrscbeinUcb stammen alle jetzt lebenden Pflanzen-

arten von wenigen fruber existierenden ab, die veranderlicb waren

und zabllose Verschiedenbeiten ergaben, aus denen infolge Aus-

sterbens die Gattungen und Spezies der jetzigen Pflanzenwelt

bervorgegangen sind; die Arten stellen letzte und am besten be-

grenzbare Gruppen von Individuen dar, die aus diesem Umbildungs-

nnd SonderungsprozeB resultieren. — Insbesondere ist aucb zu

erwabnen, daB Hooker der erste war, der die sog. dislozierte

Verbreitung mancber Pflanzenarten durcb die Annahme eines ehe-

maligen Zusammenbanges der betrelfenden Areale erklarte und
nicbt geneigt war, den sonst herangezogenen Verbreitungsmitteln

der Pflanzen (Zugvogel, Wind, Meeresstromungen) eine so groBe

Bedeutung beizumessen, wie es von anderen Forschern geschehen

war und in allemeuester Zeit wieder geschieht.

Tins, denen derartige Anschauungen so gelaufig sind, weil wir

sie von fruhauf kennen, mogen die Erinnerungen an jene Zeit der

Garung und Elarung in den biologischen Wissenschaften als wenig

belangreicb erscbeinen, sie stellen aber doch die inneren Kampfe
der BeteiHgten und die daraus hervorgegangenen Wandlungen
jener in der Folge so iiberaus frucbtbaren Periode in das Licht,

und es konnte bier um so weniger dariiber binweggegangen

werden, als Hooker nnter den ersten Vorkampfem fiir die welt-
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bewegenden Theorien gestanden hat, die unser Denken noch hente

fesseln. Welche Dienste Hooker Darwin geleistet, welche An-

regungen er ihm durch Wort und Schrift gegeben, dariiber auBert

sick Darwin n. a. in ehrlicher Dankbarkeit in seinem Buch uber

die Orchideen so
:
„Ganz besonders bin ich Dr. Hooker verbunden,

der mir bei jeder Gelegenheit seinen nnschatzbaren Eat gegeben

hat und nicht miide geworden ist, mir aus dem Koniglichen Bota-

nischen Garten in Kew Exemplare zn schicken“. Und wenn man
die Darwinschen Schriften tiber die Entstehung der Arten, die

Variation, den Kampf urns Dasein, die Insektivoren u. s. w. darauf-

hin durchsieht, so findet man Zeugnisse des engen wissenschaft-

lichen Verkehrs der beiden Gelehrten in Menge.

Hooker und Dr. David Lyell, der Kollege und Gefahrte

Hookers auf dem Schiif „Terror“ der antarktischen Eeise, waren

es, die Wallace und Darwin dazn veranlaBten, die Grundlinien

ihrer neuen Theorien der Linnean Society im Jahre 1858 vor-

zutragen. Und als gleich darauf das Buch Darwins iiber die

„ Entstehung der Arten“ erschienen war, gab Hooker eine Be-

sprechung desselben im „Gardeners Chronicle“, die mehr als jede

andere den Beifall Darwins fand, well sie den Geist der Theorie

am grundlichsten erfaBt hatte. Fast gleichzeitig prasidierte Hoo-

ker dem Norwich Meeting der British Assoziation und hielt dabei

eine Ansprache, in der er die Darwinschen Ansichten in feinster

und warmster Weise erorterte und fiir sie mit der ganzen Wucht
seines wissenschaftlichen Urteils eintrat.

Hookers Lebensabend war voll Frische und Heiterkeit; die

Unruhe seines Lebens, die von ihm bewaltigte ungeheure Arbeits-

last, die korperlichen Strapazen und Gefahren, denen er sich

hatte unterziehen miissen, vermochte ihm niemand anznsehen.

Freunde umgaben ihn, Anerkennungen und Ehren sah er auf sich

gehiiuft und nahm sie als wohlverdient mit Genugtuung auf.

ATele Jahre war er im Yorstande der Linnean Society, von 1873

bis 1878 Prasident der Royal Society; der hiesigen KonigEchen

Gesellschaft der Wissenschaften gehoide er seit 1865 an
;
Ehren-

diplome und andere Anerkennungen erhielt er in Fulle
;
bei Gelegen-

heit der Linn^feier im Jahre 1907 wurde ihm die groBe goldene

Medaille der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm zuer-

kannt, und bei der Darwinfeier im Jahre 1908 wurde er durch

die Verleihung der Darwinmedaille ausgezeichnet.

Ein Riickblick auf dieses ereignisvoUe und wissenschaftEch
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ganz ausgefiillte Leben laBt die Tatsache hervortreten, dafi Hooker

zu den IHikrenden in der botanischen Wissenschaft gehorte viele

Jahrzebnte hindurcb bis anf nnsere Tage. Insbesondere stand er

in der vordersten Reibe, als in den 40er nnd 50er Jahren des

vorigen Jabrbunderts der groBe Anfscbwung in der Botanik be-

gann, dessen Rauschen wir noch hente vernehmen; nnd nnter

den ersten Kampfern der Darwinscben Bewegung nintmt er erne

Ehrenstelle ein.

Nftcliricliiten
;
geschaftl. Uitieilimgen 1912. 1. 6



Zur Erinnerung an Ernst v. Meier,

t 21. April 1911.

Von

F. Frensdorff.

I.

Wer vor einigen funfzig Jahren nacli Gottingen kam, land an

der Universitat neben der Professorenscbaft
,

die in alien Facul-

taten glanzende Xainen aufwies. einen groBen Kreis jnnger Docenten,

der verglichen mit andem Orten und Zeiten den Vorzng hatte,

durch seine gate Organisation die Angehbrigen versckiedener

Wissensgebiete mit einander bekannt zu machen nnd zu geselligem

Verkebr und wissenscbaftlichem Austausch zu verbinden. Die

Gesellscbal't, etwa zwanzig Mitglieder zablend, durck Zu- und Ab-

gang sich standig erneuernd, umfaBte einige junge Extraordinarien,

iiberwiegend Privatdocenten und solche die es werden woUten.

Alle Facultaten waren in dem Kreise vertreten. Das durchschnitt-

licbe Lebensalter betrug 25— 30 Jahre, der Herkunft nach waren
alle mit wenigen Ausnahmen Xorddeutscbe. Die Gesellschaft hatte

ibren Sitz im Litterariscben Museum, dem einst von Otfried Muller

fiir sich erbauten Wohnhause, der heutigen Union. Man lebte nach

dem Grundsatz Tages Arbeit, Abends Gaste und lieB es sich nicht

nehmen, den sauren Wochen frohe Jahresfeste folgen zu lassen.

Es war ein heiteres Znsammenlehen jugendlich Strebender; von
der Kummerfalte, die Physiognomiker auf der Stirn der Privat-

docenten haben wahrnebmen woUen, war wenig zu merken, ob-

gleich es an Unzufriedenheit nicht fehlte, wenn das Angebot der
Vorlesungen die Xachfrage uherstieg, der erwartete Euf noch
immer nicht kam, oder die natlirlich .stets ungerechte Recension
des Litterariscben Centralblatts den Verdiensten des jungen Autors
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nicht gerecht worde. Die wissenschaffcliche Arbeit, die litterarische

Aufgabe, die jeden beschaftigte und ihm die Zukunft erscHiefien

sollte, und die Elasticitat der Jugend gab immer wieder neue Kraft

und frischen Mut. So wenig es in dem Kreise an personlichen

Verschiedenbeiten feblte, so war doch nicbts von den politischen,

religiosen oder socialen Gregensatzen
,

die den Frieden anderer

Zeiten storten, wabrzunehmen. Es war die Zeit des osterreichisch-

italienischen Krieges und seiner Nacbwirkungen, der letzten Atem-

ziige des Deutscben Bundes, der wenig Freunde in diesem Kreise

hatte. Der patriotische Sinn ricbtete sicb anf an der Hoffnung,

dafi PreuBen endlich seine Mission in Deutschland erkennen und

erfiillen werde.

Es sind nur noch wenige aus jener Gesellscbaft am Leben;

aber die wenigen werden, wenn sie sicb jene Zeiten vergegen-

wartigen, vor allem eines Mitgliedes gedenken, das bervortrat

durcb sein freundlicb lebbaftes Wesen, seinen Humor, seine Neck-

lust, sein berzbaftes Lacben, seine Scblagfertigkeit in der Rede.

Ernst Meier unterscbied sicb von den meisten Genossen da-

durcb, daB er vor seinem Eintritt in die Gottinger Docentenscbaft

obne alle Beziebungen zu Gottingen war, in Gottingen weder stu-

diert nocb promoviert batte. Er stammte aus Braunschweig, war
der Sobn eines dortigen Stadtrats und Recbtsanwalts, der als Ritt-

meister in bannoverscben Diensten in den Freiheitskriegen mit-

gekampft hatte und mit groBer Verehrung an den Erinnerungen

seiner Jugend hing. Militarische Vorliebe hat auch den Sobn nie

verlassen, so getreu er aucb seinem juristischen Berufe zugetan

war. Seine akademiscbe Vorbildung empfing er in Heidelberg und
Berlin in den J. 1852—55. Eine stramme norddeutsche Natnr,

lebte er sicb doch leicbt in die Heidelberger Verhaltnisse ein und
gewann Beziebungen zu Hausser, Gervinus, Julius Jolly und Robert

V. Mohl. Nach einer der letzten offentlicben AuBerungen Meiers

bat ihm unter alien seinen akademiscben Lebrern keiner einen so

tiefen Eindruck hinterlassen als Homeyer in Berlin. Man sollte

danach erwarten, daB er sicb dem germanistischen Teile der Juris-

prudenz mit besonderer Yorliebe zugewendet und bier mit eigener

Tatigkeit angesiedelt batte. Den wissenschaftlicben Antrieb gab

ihm aber in Berlin nicht sowohl Homeyer als vielmebr Aem. Richter,

an dessen kirchenrecbtlicben Ubungen, die den Ausgangspunkt einer

groBen Zahl trefflicher Gelebrten gebildet haben, er mit Lust und
Liebe teilnahm. Das Kircbenrecbt wurde der Recbtsteil, von dem
er ausging. Die Dissertation, auf deren Grund er in Berlin am
1. Marz 1856 promovierte

,
behandelte die EhescblieBungsformen

6 *



84 F. Frensdorff,

nach altem und neuem Recht. Als er sich im Oktober des folgenden

Jahres in Grottingen kabUitierte, legte er der Facnltat neben der

Berliner Dissertation handschriftlicb eine Arbeit uber die kirchen-

recbtlicbe Lebre von der Entstebung des Recbts vor. Die venia le-

gendi, die ibm erteilt wurde, erstreckte sicb auf Kircbenrecbt und

Recbtsencyclopadie
;

nachber wurde sie erweitert auf deutscbe

Recbtsgescbicbte
,
und znletzt auf deutscbes Staatsrecbt. Meier

wurde rascb ein beliebter Docent. Sein Scbwerpunkt war und

blieb das Kircbenrecbt
;
ibm geborte sein Beitrag zu dem damals

beginnenden Staatsworterbucb von Bluntscbli und Brater, der Ar-

tikel Eid, an, und ebenso ihrem Ansgangspunkte nacb die erste

grofiere litterariscbe Leistung, mit der er an die Offentlicbkeit

trat: „Die Becbtsbildung in Staat und Kircbe“. Dies Bncb, im

Herbst 1860 ausgegeben, wollte ansfiibren, was die drei Jabre

fruber der Eacultat vorgelegten vier Capitel im Fragment ent-

bielten. Aber das Tbema batte sicb erweitert. Hatten ibn gewisse

Scbwierigkeiten in der Lebre vom kircblicben Dewobnbeitsrecbt

zuerst auf den Gregenstand gefiibrt, so glaubte er jetzt ibrer nur

Herr werden zu konnen durch erne Revision der Lebre von der

Entstebung des Recbts iiberbaupt. Er beabsicbtigte durcb seine

Scbrift nicbts mebr und nicbts weniger als einen „neuen Aufbau

der Tbeorie iiber die Entstebung des Recbts unter wirklicber Zu-

grundelegung der deutscben Recbtsbildung und allein mit Rucksicbt

auf sie“. Die Tbeorie, die es umzustiirzen gait, war von den ersten

Meistern der deutscben Recbtswissenscbaft im 19. Jabrbundert,

Savigny und Pucbta, begriindet. In der Wissenscbaft gibt es keine

Unfeblbarkeiten. Angriffe auf die Lehren der bistorischen Scbule

baben v'or und nacb Meier nicbt gefeblt. Was seiner Scbrift zum
Nacbteil gereicbte, war nicbt, dab er sie angrilF, sondern wie er

sie angriff, und was er an die Stelle der von ibm verworfenen Be-

griindung zu setzen vorscblug. Die Kritik, vertreten durch zwei

so sachkundige und mabvolle Manner wie Regelsberger und
V. Scheurl, beide in Erlangen, die eine Stimme aus der jixngern,

die andere aus der altern Gelebrtenwelt, nabm das Bucb sebr un-

giinstig auf. Der litterariscbe MiBerfolg wirkte zuriick auf Meiers

akademiscbe Aussicbten. Es ist ein Mibverstandnis, von einem Con-
flikt zwischen ibm und der Gottinger juristiscben Facultat zu
sprecben, als ob sie von einer Parteinabme fur die historische

Recbtsschule oder die herrschende Lebre verblendet, keinem Gegner
derselben batte forderlich sein woUen. Eine Herrscbaft der Scbulen,

wie diese Ansicht sich vorstellt, gab es nicbt
;

in der juristiscben

Facultat saBen selbstandige Manner, auch solche, die abweichend
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von Savigny dachten
;
and endlicli batten die Gottinger Facnltaten

zn jener Zeit gar kein Kecht zur Mitwirknng bei Berufungen oder

Beforderungen. Auf die Stelle, von der das sg. akademiscbe Avan-

cement abbing, werden jene vorbin erwabnten objectiven Griinde

bestimmend gewirkt baben. Nicbt weniger irrig ist die Vorstellung

von einem politiscben Gegensatz, der zwiscben dem Ordinarius des

Staatsrechts and Meier bestanden babe and in ibren Vorlesungen

zam Ausdrack gekonunen sei. Von einer Concnrrenz war keine

Bede; Zacbariae beherrscbte dnrcbaas das Terrain, sein dentsches

Staats- xmd Bnndesrecbt war das angesebenste Lehrbncb des Pacbes

and erscbien in jenen Jabren in dritter Anflage. Meier bat das

Staatsrecbt nar wenige Male gelesen. Es beiBt Parteien and Ver-

baltnisse spaterer Zeiten in friibere bineintragen, wenn ein Gegen-

satz constraiert wird, als babe Zacbariae kleinstaatlicbes
,
Meier

grofistaatlicbes Staatsrecbt vorgetragen. Beide geborten der libe-

ralen Partei an
;
Zacbariae war von seinem altliberalen, gotbaiscben

Standpnnkt etwas abgeruckt. Ernst Meier stand dem des National-

vereins nabe and geborte ibm aucb eine Zeitlang an. Die person-

licben Beziebangen zwiscben beiden Mannern waren bis znletzt die

besten. Ein Unterscbied bestand allerdings, aber nicbt ein Gegen-

satz. Er war wissenscbaftlicber, fracbtbarer Art and trat erst

sicbtbar hervor, nacbdem Meier zam Herbst 1865 Gottingen ver-

lassen batte and nacb Berlin iibergesiedelt war, nm sicb dort anfs

neue zu babilitieren.

In den letzten Jabren seines Gottinger Aufentbaltes babnte

sicb ein Wecbsel in dem Object seiner litterariscben Tatigkeit an.

Dem Kircbenrecbt geborte nocb eine groBe Anzabl von Beitragen

an, die er zu der neuen, dritten Auflage des Staatslexikons von

Botteck and "Welcker beisteuerte; ebenso anch eine Beihe von

Becensionen
,

die er fiir die Gottingiscben Gelebrten Anzeigen

schrieb. In den Jahrgangen dieses Organs seit 1864 begegnen aber

aus seiner Peder anch zablreiche and eingehende Besprecbangen

moderner franzosischer and englischer Werke, die dem Staatsrecbt

in seinem ganzen Umfange, namentlicb ancb dem verwaltungs-

rechtlicben Teil gewidmet sind. In dasselbe Gebiet gebbrt eine

nmfassende Abbandlung; iiber das VerbaltniB von Jastiz and Ver-

waltang in England, 1867 in der kurzlebigen Zeitscbrift Aegidis

fiir deutscbes Staatsrecbt erscbienen. Alle diese Arbeiten zeigen

den Ubergang zu einem neuen Gebiet seines wissenscbaftlicben

Interesses. Das Kircbenrecbt tritt zarvick, das Staatsrecbt, speciell

das Verwaltungsrecbt nimmt die erste Stelle ein. In der deutscben

Litteratar war dieser Zweig des Staatsrechts nocb wenig bearbeitet.
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Die deutschen Lehrbiicher nnd so aucli das Zachariaes batten zwar

einen Regierungsrecbt betitelten Teil, aber er enthielt nicht mehr

als Znsammenstellungen bistorischer oder statistiscber Art; ein

jnristiscber Anfbau war nirgends versncbt. Die Scbuld lag weniger

an den Bauleuten als an dem Banmaterial. Da die Masse der

wecbselnden nnd widerruflicben Yerordnnngen kein Verwaltungs-

r e cbt bildete, liefi sicb ihr ancb keine wissenscbaftliche Darstellung

ernes solchen Rechts abgewinnen. Es war das Verdienst Meiers

zu dem Mittel der Rechtsvergleicbang zn greifen. Hatte Gneist

scbon den Weg nach England gewiesen, so lenkte Meier zngleicb

den Blick nacb Frankreicb. TJnd es war sein weiteres Verdienst,

als in PreuBen die Verwaltnngsreform begann nnd mit ibr die

Ara der Verwaltnngsgesetzgebnng ,
alsbald einen Ban des Ver-

waltnngsrecbts mit dem neuen, einbeimischen Material zu nnter-

nebmen. Als 1870 HoltzendorfFs Recbtsencyclopadie zum erstenmal

auf den litterarischen Markt trat, bracbte sie aus Meiers Feder,

auBer einer Anzabl verwaltnngsrecbtlicber Artikel im alphabetiscben

Teil, in dem systematischen eine Darstellung des Verwaltungsrechts.

Scbon ihre Form zeichnete sie aus. Sie war nicht als eine steif-

leinene Paragrapben -Wissenscbaft vorgetragen, sondern in zu-

sammenbangender lebendiger Rede, die, wobl gegliedert nnd durcb-

dacbt
,
dem Leser nicht durcb den uberall zu Tage tretenden

Leisten bescbwerlich fallt. Er bat nocb fiinfmal den Gegenstand

fiir die folgenden Auflagen des groBen encyclopadiscben Werks
bis zum J. 1904 bearbeitet. Der Umfang wucbs von 50 Seiten

auf 124, und Meier lieB sicb keine Miibe verdrieBen, allemal die

Fortscbritte und Veranderungen
,

die namentlich die PreuBische

Gesetzgebung aufwies, in die Darstellung so zu verarbeiten, daB

sie immer eine gleicb ansprechende, lesbare Gestalt bebielt. Dem
einbeimischen Recbt lieB er eine mit dem ganzen Gang seiner

Studien zusammenhiingende AusfUbrung iiber das engliscbe und
franzosiscbe Recbt folgen. In derselben rechtsvergleichenden Weise
verfubr er in seinem 1874 erscbienenen Buche : iiber den AbschluB
von Staatsvertriigen. Eine das moderne Staats- und Volkerrecbt
zugleich beriihrende Materie, die deutscbe Wissenscbaft besonders

in Folge der miBlungenen Formulierung der Reicbsverfassung be-

scbaftigend, hat bier zwar eine grundlicbe und originelle Beband-
lung erfahren, aber docb keine, die die Scbwierigkeiten des Problems
befriedigend gelost batte.

Die Ausbildang der Verwaltung in den deutschen Staaten und
ibre Regelung durcb Verwaltungsgesetze baben dem deutschen
Staatsrecbt im letzten halben Jabrhundert eine betrachtlicbe und



Zur Erinnerung an Ernst v. Meier. 87

lebensvolle Erweitemng gebracht. Ernst Meier gebiibrt daran ein

groBer Anteil; er war der ersten einer, die sich dem neuen Felde

zuwandten. Noch einer zweiten Rechtsdisciplin hat er eine Ans-
dehnnng ihres Arbeitsgebietes verschaifen helfen.

Sein Stadium der neueren franzosischen Litteratur hatte ihn

belehrt, wie viel besser die Franzosen iiber die politischen Zustande

ihres Landes vor der Revolution unterrichtet sind, als wir iiber

die der deutschen Territorieu im 17. und 18. Jahrhundert. Die

deutsche Rechtsgeschichte, die so breit anhebt, schrumpft zusammen,
je mehr sie sich der Gegenwart nahert. In Eichhoms groBem Werk
nimmt von den vier Banden die Geschichte von 1648 bis 1815 noch

nicht die Halfte des letzten Bandes, nicht mehr als 200 Seiten ein.

Und von der Geschichte der Territorien, in denen der eigentliche

Schvverpunkt der staatlichen Entwicklung lagj der Umbildung ihrer

offentlich-rechtlichen Zustande erfahrt der Leser weder aus Eich-

homs noch aus den Rechtsgeschichten derer, die auf ihn folgten,

irgend etwas naheres, Wer hier fiir die Erganzung sorgte, diente

der Rechtsgeschichte und zugleich dem Verwaltungsrecht. Roch
von einer zweiten Seite her kam ein Antrieb zu geschichtlicher

Erforschung dieses Rechtsteils. Der lang verschobene Neubau der

Verwaltung, den Preufien nach den Ereignissen von 1866 in An-
griff zu nehmen genotigt war, lenkte den Blick zuriick auf die

funfzig Jahr friiher unternommene
,

die viel mehr beriihmte als

gekannte Organisation unter Stein und Hardenbeig. Ihre wahre
Erkenntnis war nur auf dem Wege archivalischer Untersuchungen
zu gewinnen. Das Stadium dec Akten im Geheimen Staatsarchiv

und im Ministerium des Innern erforderte eine langere Reihe von

Jahren, bis es im J. 1881 seinen AbschluB fand in dem Buche: die

Reform der Verwaltungs-Organisation unter Stein und Hardenberg.

Ein spaterer Gegner Meiers, der in den PreuBischen Archiven zu

Hause war wie wenige, nennt es eine ausgezeichnete Schrift.

Sein Wert liegt auBer dem vielen Neuen, das es iiber Personen

und Sachen der Reformepoche bringt, in der innern Durchdringung

des Stoflfs, der Penetration, wie Ranke gern sagte. Der Leser

gewinnt das Gefiibl der quellenmaBigen Begriindung jedes Punktes

der Darstellung, ohne dazu verurteilt zu sein, den Staub des Archivs

miterleiden zu miissen.

Der Weg der archivalischen Forschung fiihrte den Verfasser

weiter. Seinen Plan in gleicher Weise der Yerwaltungsgeschicbte
auch anderer Teile des PreuBischen Staats nachzugehen, brachte

er zunachst an Hannover zur Ausfiihrung. Diese Provinz heraus-

zugreifen, legte ihm weniger ein particulares Interesse nahe als
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der objective Gesichtspnnkt, daB sich hier die Entwicklung vom
mittelalterlicben Territorium zum modernen Staat unter besondern

Bedingungen voUzogen hat. Die langjahrige Abwesenheit der

Landesherren hatte zur Vorherrschaft einer Aristokratie gefiihrt,

die an dem aufrecht erhaltenen Institut der Landstande eine wich-

tige Stiitze fand. Das gab dem ganzen Verfassungs- and Ver-

waltungsban eine besondere Gestalt, die zum Teil fortwirkte in

eine Zeit hinein, da jene erste Ursache hinweggefallen war und

ein Kampf gegen die schadlichen Eeste des friihern Zustandes ge-

fiihrt werden muBte. Meiers zweibandiges Buch: Hannoversche

Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 1680— 1866, in den Jahren

1898 und 99 erschienen, ist ein Werk muhsamsten PleiBes und

griindlicber Forschung. Der StofP gestattete hier nicht eine so

gedrungene und anschauliche Darlegung wie in dem Buche iiber

die PreuBische Verwaltungsreform. Unverkennbar begleiteten die

politischen Sympathieen des Autors das PreuBen geltende Buch.

Ihm widerstrebten nicht bloB les maudites perruques d’Hanovre,

die Friedrich der GroBe so oft verwiinschte, auch die historisch-

juristische Richtung der Staatsmanner des 19. Jahrhunderts war
nicht nach seinem Geschmack, der immer mehr Gefallen fand an

dem militarisch-strammen Znschnitt des Nachbarlandes, wenn auch

von dem Gegensatz, der „geliDden Landesregierung“, die man dem
Hannover des 18. Jahrhunderts nachruhmte, im 19. nichts mehr zu

verspiiren war. Alles das darf aber nicht blind machen gegen die

Aufkliirung, welche die hannoversche Staatsgeschichte in zahllosen

Punkten durch Meiers Buch empfing. Trotz mancher Ausstellungen,

die grade von hier aus gegen das Werk erhoben sind, darf die

Provinz Hannover sich seines Besitzes freuen, durch den sie vor

alien iibrigen Teilen des PreuBischen Staats und wahrscheinlich

auch Deutschlands bevorzugt ist.

Meiers Absicht in gleicher Weise andere Teile des PreuBischen

Staats zu bearbeiten. wurde durch einen litterarischen Conflict

gekreuzt. Sein nachstes Ziel war die Rheinprovinz. An ihr sollte

gezeigt werden
,

wie weit ihre offentlichen Einrichtungen und
mittelbar die Frankreichs auf PreuBen eingewirkt hatten. Der
1907 erscheinende erste Band eines Werkes, das sich „franz6sische

Einfliisse auf die Staats- und Rechtsentwicklung PreuBens im
19. Jahrhundert“ betitelte und die Einordnung der Rheinprovinz
in den PreuBischen Staat zum Thema hatte, verschob dessen Er-
brterung auf einen spateren Band und beschrankte sich zunachst
auf Prolegomena: eine Darstellung der politischen Ideen des 17.

und 18. Jahrhunderts und deren Verwirklichung in dem, was die
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franzosische Revolution und das Kaiserreich schuf. Die franzo-

sische Gesetzgebong, obscbon nnr Mittel znm Zweck, ist dabei in

einer Yollstandigkeit und Grundlicbkeit durcbgearbeitet
,
wie sie

vorher kein Dentscher untemommen hatte. Din Jahr spater er-

schien der doppelt so starke zweite Band, bestimmt PreuBen und

die franzosische Revolution vorzufiihren. Es kam dem Verfasser

hier wesentlich darauf an, das Verhaltnis der Stein-Hardenberg-

schen Gesetzgebung zu den Organisationen Frankreichs klarzu-

steUen. Da in der Zwischenzeit zwischen Meiers erstem und

zweiten Bande das’ Werk Max Lehmanns iiber Stein znm AbschluB

gekommen war, in dem dieselbe Grundfrage bebandelt ist, so

glaubte Meier sich zunachst gegen Lehmann wenden zu miissen,

der bei seiner IJntersuchung zu ganz entgegengesetzten Ergeb-

nissen gelangt war. Wahrend Lehmann eine sehr weitgehende

Einwirkung der Franzosen auf Steins reformatorische Tatigkeit

nachweisen zu konnen meinte, war das Werk Steins nach Meiers Auf-

fassung durchaus aus deutschem Geiste entsprungen. Der Gegen-

satz erhielt dadurch einen groBeren Hintergrnnd, daB Meier auch

gegen Lehmanns Schilderung der PreuBischen Zustande vor der

Reform Front machte und leugnete, daB uberhaupt ein Verfall der

staatliohen Zustande in PreuBen der Reformepoche vorangegangen

sei. Aus der Polemik der Bucher entwickelte sich eine Polemik

der Streitschriften, die vor alien Dingen den Nachteil hatte, daB

Meier verhindert wurde, zu seinem eigentlichen Thema zuruckzu-

kehren, daB der dritte Band seines Werkes ungeschrieben blieb.

Dieser Ausgang eines so fruchtbaren TJnternehmens war um so

bedauerlicher, als der Streit der Wissenschaft anstatt der Unter-

suchung von Tatsachen und rechtlichen Zustanden den durch die

Polemik schrotFherausgearbeiteten Gegensatz in der Beurteilung eines

Mannes und seiner Zeit durch zwei sehr verschieden geartete Autoren

brachte. Eine kampflustige Natur, wie Meier war, gab er seinen

AuBernngen gern einen provokanten Anstrich. Eine herrische

Schreibweise war ihm von friih eigen und hat ihm in seinem litte-

rarischen Auftreten nicht wenig geschadet. Seine Arbeiten sind

voU Geist, ziehen den Leser durch ihre Frische und Lebendigkeit

an, fordern aber neben der Belehrung, die sie ihm gewahren, oft

genug zum Widerspruch heraus.

Der Uberblick iiber Meiers litterarische Tatigkeit muBte sich

auf die Hauptsachen beschranken. Nur eine seiner kleinen Ar-
beiten verdient noch Erwahnung, ein Aufsatz, den er einem Meister

der Staatswissenschaften, Robert v. Mohl, nach dessen Tode wid-

mete. Nichts weniger als ein Nachruf oder eine Biographie, nur
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eine litterar - liistorisclie Studie, und auch die eigener Art. Der

Aufsatz, in der Tubinger Zeitschrift fiir Staatswissenschaft 1878

erschienen, verzeichnet die zablreichen Arbeiten Mobls, ordnet sie

in Kategorieen, characterisiert nnd kritisiert sie. Ein catalogue

raisonne, wie die Eranzosen solcbe Schriften bezeicbnen, ebenso

lebrreicb fiir den behandelten Autor wie fiir den behandelnden.

GrewiB eine Leistung im Gescbmack des Gescbilderten
,
der ein

Mann der Biicker, ein Liebbaber litterargesckicbtlicber Arbeiten

war, wenngleich er dnrcbaus nicht in sein Scbriftstellertum auf-

ging-

n.

Ernst Meiers Leben erscbopfte sich nicht, wie das der meisten

deutschen Professoren, in Dociren und Schriftstellern. Nnr einen

Teil seines Lebens fiillte die Lehrtatigkeit aus. Sehr bald nach

seiner Ubersiedelnng von Gottingen nach Berlin reifte in ihm der

Plan, sich dem Gebiete praktisch zu widmen, das er zuletzt theo-

retisch mit Vorliebe gepflegt hatte. Er beabsichtigte in die

preuBische Verwaltung iiberzugehen und zunachst das Assessoren-

examen zu machen, Zu diesem Zweck trat er 1867 als Referendar

bei der Eegierung zu Stettin ein. Schon nach Jahresfrist wurde

er durch einen Ruf als auBerordentlicher Professor in Halle dem
akademischen Leben zuriickgegeben, dem er dann, 1871 zum Ordi-

narius befordert, 18 Jahre angehort hat. Die Tatigkeit in der

Verwaltung, die er nur eben gekostet hatte, war ihm so anziehend,

daB er 1886 die Docentenstellung aufs neue verlieB und das Amt
eines Curators der Universitat Marburg iibernahm. Nach andert-

halbJabren vertauschte er Marburg mit Gottingen. Vom Februar

1888 bis 1. Juli 1891 fiihrte er die Curatel unserer Universitat.

Von da ab lebte er noch 17 Jahre in Berlin, nur seinen schrift-

stellerischen Arbeiten sich widmend.

Er hat die Verwaltung in der Steilung des Staatsbeamten,

aber auch in communaler Tatigkeit kennen gelernt. Wahrend
seiner Professur in Halle war er eine Zeitlang Stadtverordneter

und Mitglied des Bezirksausschusses in Merseburg. Uber die Frage
der Communalbesteuerung, die seit Mitte der 70 er Jahre Gegen-
stand eifriger Debatten im Landtag wie in der Litteratur geworden
war, erstattete er dem Verein fiir Socialpolitik ein 1877 verbtFent-

lichtes Gutachten. Seine Wertschatzung der Selbstverwaltung hat
er bewmhrt, als er hier Curator war. Die sechs Jahre seines

hiesigen Amts, das WohlwoUen, das er den Persoiien, die Sorg-
samkeit, die er den Sachen widmete, die Achtung, mit der er die
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Autonomie der Universitatscorporation behandelte, werden bei

manchem der Anwesenden in Erinnerung sein. Eine Eeihe be-

•wahrter Krafte sind wahrend seine.s Amts der Universitat ge-

wonnen, die groBen klinischen Banten sind zur VoUendung ge-

kommen und am 25. April 1891 eroifnet worden. Speciell hat

unsere Gesellschaft seine Eorderung erfahren. Die Angelegenheit

des Lagardeschen Testaments wurde geordnet, und die alte Ver-

fassung der Societat mit ihrem dauernden Secretariat, ihren drei

Classen nnd Directoren machte dem neuenStatut vom 21. Juni 1893

Platz, das eine einfachere und bequemere Eiihrnng der Geschafte

ermoglichte und eine belebtere Tatigkeit im Gefolge hatte. Es
war ein gerechter Ausdruck des Dankes wie der wissenschaft-

lichen Anerkennung, als ihn die Gesellschaft bei Gelegenheit ihres

JubUaums im J. 1901 znm auswartigen Mitglied erwahlte. Bei

seinem Scheiden von Gottingen im Sommer 1894 machte die philo-

sophische Facultat den „juris consultnm et historiae prudentem“

„Anrum et studiis et factis de litteris ac litterarum institutione

optime meritum" zum Ehrendoctor. Dies Diplom und einen Bericht

des Verwaltnngsausschusses
,

der an Meiers Tatigkeit aufzeigte,

welchen Wert die Universitat auf die Aufrechterhaltung der da-

mals gefahrdeten Institution des Cnratoriums legen miisse, nannte

er die ehrenvoUsten Zeugnisse seiner Amtsftihrung.

Ein fleifiiger Schriftsteller, hat er doch immer der Betatigung

im Leben die hochste Bedeutang beigemessen. Er war kein Mann
der Studierstube. Von friih auf stahlte er seinen Korper, nahm
er an korperlichen Ubungen teU. Er hatte etwas vom Soldaten

an sich. Mifierfolge seines Lebens haben ihn nie niedergedruckt.

Er behielt immer den Kopf oben. Erst spat verheiratete er sich

;

aber die Frau, deren Herz er gewann, gehorte zu den vorzug-

lichsten ihres Geschlechts. Sein Leben weist mannigfachen Wechsel

anf
;
wir haben ihn als Gelehrten und als Beamten kennen gelemt.

Er war seit zwei Jahren Professor in Halle, als der Krieg von

1870 ausbrach. Er meldete sich als Kriegsfreiwilliger nnd setzte

es durch, nach sechswochiger mUitarischer Ausbildung dem Heere

nachgesandt zu werden, Er hatte nie gedient und war fast

38 Jahr alt; er machte die Belagerung von Paris mit und wurde

vor Paris zum Officier befordert. Man hat an denen, die 1848

erwachsen genug waren, um die Ereignisse jenes grofien Jahres

in ihrer tiefern Bedeutung zu wiirdigen, die Beobachtung gemacht,

daB ihnen die politischen Interessen vie! mehr ans Herz gewachsen
waren, als den Sohnen einer jlingern Generation. Die Erringung
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der deutschen Einheit tmter PreuBens Fiihrang hielten sie von da

ab als ihr hochstes Lebensziel fest. In Wort und Schrift, in

Leben und Lehre haben sie es zu vertreten gesucht. Ernst

Meier gehorte zu den wenigen, die in freier Tat als gereifte

Manner Leib und Leben fur die Ideale ihrer Jugend einsetzten

und ibre Verwirklichung mit den Waffen in der Hand herbei-

fiihren halfen.



Rochus Freiherr von Liiiencron.

Von

Edward SehrSder.

Am B. Marz dieses Jahres ist in Coblenz, im Hause seiner

Tochter, 91jahrig Rochus Frhr. von Liiiencron gestorben, der

unserer Gesellschaft seit ihrem Jubelfeste 1901 als Ehrenmitglied

angehort hat. Seit Jahren war er der Altmeister der dentschen

Germanisten, denn seine Anfange reichen hinanf bis in die Helden-

zeit unserer Wissenschaft — aber er war auch zngleich der all-

verehrte Senior der dentschen Musikforscher, und auf diesem Felde,

dem ich mit Arbeit und Urteil ganz fern steh, liegt vielleicht so-

gar sein groBeres Verdienst; die Art wie er diese Studien einerseits

mit seinen phUologischen Interessen verknupfte, anderseits un-

mittelbar in den Dienst des Lebens stellte, ist recht eigentlich das

personKchste in seinem wissenschaftUchen Bilde. Aber jedenfalls

ist das GesamtbUd so reich und reizvoil, und es ist menschlich so

zuganglich
,
daB auch der es wagen darf seine Grundlinien zu

zeichnen, dem die Musen mehr als eine von den Gaben des Ver-

storbenen versagt haben.

Der Ahnherr der Familie Liiiencron ist ein holsteinischer

Kaufmannssohn Andreas Pauli gewesen, der als politischer Agent

des Hauses Holstein-Gottorp im J. 1654 zu Regensburg in den

Adelstand erhoben wnrde und spater als Reichsfreiherr Pauli von

Liiiencron zu den hochsten Wiirden des danischen Reiches empor-

stieg. Sieben Jahre nach seinem Tode, im J. 1707 wurde die

Familie in die Matrikel der schleswig-holsteinischen Ritterschaft

aufgenommen; in diesen Kreisen hat sich die Jugend unseres

Liiiencron abgespielt, sie bdden dauemd den Hintergrund seines

spater so bewegten Lebens, zu dem er dann an der Schwelle des

Alters als Pralat eines adlichen Damenstiftes zuruckkehrt. Freilich

der einstige Reichtum der Familie war durch Schuld und Schicksal

langst geschwnnden, aber dafiir soUte in der fiinften und sechsten
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Generation jene hohe kiinstlerische Begabung zum Durchbrncb

kommen, die fiir den Gelehrten Rochus von Liliencron kaum weniger

cbarakteristisch ist, als fiir seinen Netfen den Dicbter Detlev.

Am 8- Dezember 1820 ist Eochus von Liliencron als Sohn des

ehemaligen danischen Jageroffiziers nnd spateren Kriegskommissars

Baron Louis von Liliencron und der Grafin Julie Luckner zu Plon

geboren, das bei mebrfachem Wechsel des Wobnortes der Eltem
der hauptsachliche Schauplatz seiner frohen Jugendtage geblieben

ist. Von der Mutter erbte er das tiefe und warme Gottvertrauen,

das ibm durch alien Wechsel seines religiosen. Standpunktes

eignete, vom Vater den Frobsinn, die leuchtende Frohlicbkeit,

die nach aufien leicht als der Grnndzng seines Wesens erscbeinen

konnte. Er hat sein Temperament selbst als ein durchaus sangui-

nisches bezeichnet, und als er an seinem siebzigsten Gebnrtstag

eine Tischrede hielt — er hat es mir selbst erzahlt, da scherzte

er: man rede jetzt so viel von erblicher Belastung; wenn er erb-

lich belastet sei, so sei er zugleich erblich belustigt: sein Vater

sei der lustige Baron genannt worden, und dem Namen habe auch

er immer Ehre gemacht.

An die Ploner Jugendzeit mit ihrem reizvollen landschaftKchen

Schauplatz und den reichen Bildungselementen der wirtschaftlich

anspruchslosen aber geistig hochst angeregten Adelsgesellschaft

schloB sich ein Jahr des IJbergangs auf dem Liibecker Gymnasium,

das damals unter Jacob und Classen in seiner hbchsten Bliite stand.

Hier wurde die Musik, als sich dem ISjahrigen der Zugang zu

ihren Klassikem sowohl wie die erste Bekanntschaft mit ihren

Virtuosen erschloB, zum reinsten Lebensinhalt des Primaners. Aber

was war das auch sonst fiir eine Zeit ! mit Neid mochten wir heut

auf sie hinblicken: als freigewahlten Abiturientenaufsatz schrieb

Liliencron 40—50 Seiten Latein iiber die Kosmogonie der Edda,

und zum Abschied spielten die Primaner die Menaechmen des Plautus

in der Ursprache.

Liliencron hatte sich schon in Plon fiir das Studium der Theo-

logie entschieden: der stUle EinfluB der Mutter und litterarische

Eindriicke wirkten bei dieser Wahl zusammen, vielleicht auch die

Gestalt von Klau.s Harms, der den IGjahrigen Knaben in Kiel

konfirmiert hatte. Aber in Justus Olshausen trat ihm zuerst

ein wissenschaftliches Lebensideal entgegen: er wandte sich den
orientalischen Sprachen zu und hat diese Interessen in Berlin zu-

nachst weitergepflegt. Das Berufsbild des Pfarres trat zuriick, doch
der Sprachgelehrte allein vermochte ihn nicht zu befriedigen, und
in dieser Verlegenheit ging er zur juristischen Fakultat fiber. Doch
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schon eh er Berlin verlieB, wo er vor allem reiche Gelegenheit gehabt

hatte, seine Leidenschaft nnd sein tiefes Verstandnis fiir die Schan-

spielknnst zn entwickeln, war es ihm klar geworden, daB ihn der

Bernf des Yerwaltungsbeamten, dem seine Freunde nnd Standes-

genossen zustrebten, noch weniger Befriedignng versprache als der

des Pfarrers. Immer dentlicher erkannte er, daB er seine Lebens-

anfgabe in freier wissenschaftlicher Arbeit zn suchen babe; das

Bud der Brhder Grimm, in deren Hans er ein standiger Gast ge-

wesen war, mochte ihm dabei vorschweben.

Er kehrte nach Kiel znriick nnd fand in dem kanm zwei Jahre

altern Privatdozenten Karl MiillenbofF einen Lehrer von tiefem

sittlichen Ernst, weitem historischen Blick nnd strenger Methode,

einen Lehrer dem er bald Freund nnd Mitarbeiter werden sollte.

In Miillenhoffs Schnle reifte 1846 LUiencrons Dissertation iiber

Neidhard von Renental, die der bestberufene nnd unbestechlichste

Kritiker, Moriz Hanpt des hochsten Lobes gewiirdigt hat, nnd die

bis heute als die Grundlage der Spezialforschung liber die hofische

Dorfpoesie in Ansehen steht.

Auf Mullenhoffs Rat wandte Liliencron sich znnachst dem

nordischen Altertum zn, vertiefte sich bei einem langern Anfenthalt

in Kopenhagen in den Inhalt des altislandischen Rechtsbnchs,

der ‘Grangans’, nnd begann mit den Vorstndien fiir eine kritische

Ansgabe der ThiSrekssaga. Wahrend aber diese Arbeiten, obwohl

frendig gefordert, nicht znm AbschlnB gelangt sind, begriindete er

in Kopenhagen dutch seine Verlobung mit Louise Tntein aus einem

hugenottischen Kaufmannshanse das Gliick seines Familienlebens,

das die goldene Hochzeit noch um Jahre iiberdauert hat.

liber Liibeck, wo er im Herbst 1847 der zweiten Germanisten-

versammlnng beiwohnte, wandte sich Liliencron nach Bonn nnd

erreichte hier im Lanfe des Winters seine Zulassnng als Privat-

dozent fiir germanische Philologie. Das Semester brachte ihn dem
langst verehrten nnd nun bewnnderten Dahlmann naher, entwickelte

gate Beziehungen zn Simrock, der ihn bei Ansfliigen ins Rheinland

in die Volksliedforschung einfiihrte, nnd kniipfte Freundschaften

fiirs Leben mit August Schleicher, Albrecht Ritschl nnd Leopold

Schmidt. Aber znr wissenschaftlichen Arbeit nnd gar zur Lehr-

betatigung sollte es znnachst nicht kommen. Der Ansbrnch der

Febrnarrevolntion nnd die tiefgehende Erregnng die ihr in Deutsch-

land folgte, lieBen auch Liliencron nicht imberhhrt: an der Seite

Gottfried Kinkels hat er dort in Bonn bei der Burgerwehr

Patronillendienste getan. Dann aber stellte ihn die seit dem
,Offenen Brief vom 8. Juli 1846 drohende, mit dem Tode
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Christians VIII. brennend gewordene schleswig-holsteinische Frage

vor eine ernste Entscheidang. Als am 24. Marz 1848 in Kiel die

provisorische Regierung zusammengetreten war, konnte es fiir L.

keinen Angenblick zweifelhaft sein, da6 er sich seinem um Eecht

nnd Deutschtnm ringenden Heimatlande zur VerfiigQng stellen

rniisse, obwohl damit seine Zukunft der Unsicherheit verfiel, ja

vielleicht sein Leben-sgliick gefahrdet war. Er hat dann der pro-

visorischen Regierung abwechselnd mit der Flinte nnd mit der

Feder gedient: vom Sammelplatz des dritten Freikorps wnrde er

schon am 29. Marz wegberafen, um seinen Frack einzupacken nnd

in diplomatischer Sendung nach Hannover zu reisen; nachdem er

dann zu dem ungliicklichen Gefecht von Ban, das zur Gefangen-

nabme des Kieler Studentenkorps fiihrte, zu spat gekommen war,

nahm ihn Graf Friedrich Reventlou, der die auswartigen An-

gelegenheiten unter sich hatte, dauernd in seine Nahe, nnd so hat

er der provisorischen Regierung als Diplomat bis zu ihrer Auf-

Ibsung angehbrt. Dann durfte er in die akademische Laufbahn

zuriicktreten : er erhielt von der Statthalterschaft das in ein Extra-

ordinariat fur nordische Philologie umgewandelte danische Lektorat

an der TJniversitat Kiel und begann nun endBch seine Lehrtatig-

keit, deren schonster und fast einziger Erfolg freilich das Znsammen-

arbeiten mit Miillenhoff war: ihm durfte er jetzt als Lehrer des

Nordischen vergelten, was er vor fiinf Jahren von ihm empfangen

hatte. Damals reiften die gemeinsamen Studien zur Runenlehre

(1852), und mit ihnen betrat L. ein Gebiet, auf das er nach langen

Jahren noch einmal (1886) mit seiner ausgezeichneten Arbeit iiber

den Runenstein von Gottorp zuriickgekehrt ist.

Inzwischen begann sich das Strafgericht tiber die Herzogtiimer

zu voUziehen : auch iiber LBiencron und seinem jungen Ehegliick

zogen sich finstere Wolken zusammen. Am 24. April 1852 er-

klarte die danische Regierung seinen Lehrauftrag fiir beendet. Er

war amt- und heimatlos. Aber sein wissenschaftlicher Stern hatte

inzwischen aufgeleuchtet, und die Fiirsorge der Besten suchte fiir

ihn nach einem Betatigungsfeld. In Miinchen schien ihm nach dem

Riicktritt Schmellers und nachdem Wilhelm Wackernagel und

Simrock abgelehnt hatten, das Ordinariat in sicherer Aussicht zu

stehen; unsere Wissenschaft hat es gewi6 zu beklagen, dafi das

Sehwanken des Konigs und die Betriebssamkeit derjenigen, welche

um jeden Preis wieder ein Landeskind an diesem Platze sehen

wollten, schliefilich zur Berufung Conrad Hofmanns gefiihrt hat,

der wohl Geist xmd Kenntnisse besaB, aber keine Lehrgabe und

kein rechtes Pflichtgefiihl, der sich nie zu konzentrieren und nie
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abzusclilieBen wuBte — in allem dem das rechte Gegenteil von

Rochns von Liliencron.

So nahm dieser denn im Herbst 1852 eine Bernfang nach

Jena, als Extraordinarius nnd unter den bescheidensten Verhalt-

nissen an. Hier hat er dritthalb Jahr gewirkt nnd alle damals

iiblichen Vorlesungen unseres Faches gehalten: deutsche Gram-

matik nnd Mythologie vorgetragen, den Walther, die Nibelungen,

die Edda interpretiert. Was ihm von wissenschaftlicher Arbeit

reifte, hatte alles einen zufalligen AnlaB, ward aber fiir ihn nnd

uns bedentungsvoU. Das Stndium der Jenaer Liederhandschrift

brachte ihn dazu, als erster der Musik der Minnesanger naher zu

treten : in der mit dem Mnsikdirektor W. Stade gemeinsam verfaBten

Schrift ‘Lieder nnd Spriiche aus der letzten Zeit des Minnesanges’

;

der Nibelnngenstreit fiihrte ihn zn einer mustergultigen Charakte-

ristik der Handschrift C, welche auf Jahre hinaus das einzige

positive nnd anch auf die Daner das einzige unhestrittene Ergebnis

jener Diskussionskette gebracht bat; der von seinem Lehrer,

Freund nnd Kollegen Droysen mitbegriindete Verein fiir thiiringische

Geschichte iibertrug ihm die Heransgabe der Chronik des Johannes

Rothe nnd gab ihm so den Anspom, sich in umfassenden Studien

mit der geschichtlichen Litteratur des ausgebenden Mittelalters zu

beschaftigen
,
Studien die die notwendige Grundlage seiner For-

schungen iiber das historische Volkslied geworden sind. DaB die

Bernhrung mit Droysens damaligem Interessenkreise (‘Eberhard

Windeck’ 1853) stark auf L. gewirkt hat, dentet 10 Jahre spater

die Vorrede seines Hauptwerkes an.

Keine dieser in Jena begonnenen Arbeiten ist dort ganz ab-

geschlo.ssen : der GruB an Gottling der die Nibelungenschrift er-

bflFnete, kam schon nicht mehr von einem Professor - Kollegen.

Schon ehe L. nach Jena ging, hatte der Herzog Bernhard Erich

Freund von Sachsen-Meiningen seine Anstellung als Hofmarschall ins

Auge gefaBt: aber recbtzeitig erkannten beide, dafi das nicht der

rechte Platz fiir den Gelehrten sei. Drei Jahre spater bot man
ihm unter dem Titel eines Kabinetts-Rates die Leitung der kiinst-

lerischen nnd wissenschaftlichen Angelegenheiten an: L. wurde

Intendant der Hofkapelle nnd Direktor der beiden Bibliotheken.

Er hat in dieser Stellung das beste dazu beigetragen, dem kleinen

thiiringischen Fiirstenhof jenes Bildungsniveau zu geben, das der

Nachfolger des alten Herzogs mit eigenen Bestrebungen gehalten

und gehoben hat. Zugleich hatte er selbst auf zahlreichen Reisen,

z. Tl. in Begleitung des Erbprinzen, Gelegenheit, seinen Gesichts-

kreis zu erweitern nnd wertvolle Bekanntschaften zu schlieBen.

Nachrichten; geschaftl. Uitteilungen 1912< 1. 7
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Langer als 14 Jahre ist Liliencron in Meiningen geblieben
;

als er

1869 nacb Miincben iibersiedelte, hatte er sein groBes Hanptwerk

‘Die historischen Volkslieder der Deatschen vom 13. bis 16. Jahr-

hundert’ in fiinf Banden znm AbschluB gebracbt ; eine bewnnderns-

werte Leistung, zugleich durch die ungehenre Fiille des gesicbteten

Materials, wie durcb die Sanberkeit der Detailarbeit. Die philolo-

gischeAkribie erscheint bier so selbstverstandlicb, daB sie sich nirgends

aufdrangt, aber nacb zwei Seiten ist ein bedeutsamer Fortschritt

uber Ubland hinaus zu verzeichnen, an dessen Todesjahr Liliencrons

Arbeit sich fast genau anschliefit: einmal durch die Ausscheidung

eines bestimmten Komplexes, eben der historischen Dichtungen,

welche es ermoglichte
,
dem Wesen der Volkspoesie wenigstens

von dieser Seite aus naher zn kommen, und dann durch die Heran-

ziehung der Melodieen. Liliencron ganz eigentlich ist es zu ver-

danken, daB aach bei den Germanisten die von Ludwig Erk stets

genahrte Uberzeugung znm Durchbrucb gelangt ist, daB die Volks-

liedforschung ohnc das historische Studinm der Melodieen auch nicht

zu philologisch befriedigenden Ergebnissen gelangen konne. Wie-

wenig er selbst gesonnen war, sich dabei auf das historische Lied

zn beschranken, das hat er spater gezeigt, als er (1885) fiir

Kurschners ‘Deutsche National-Litteratur’ die wunderschone Ans-

lese ‘Deutsches Leben im Volkslied um 1530’ veranstaltete.

Die Miinchener Akademie, deren Historische Kommission ihm

einst auf Antrag Jacob Grimms jene groBe Anfgabe gestellt hatte,

und sie nun in erstaunlich kurzer Zeit bis zu dem gesteckten

Ziele gefuhrt sah, ehrte Liliencron durch die Wahl zu ihrem Mit-

glied und bewog ihn 1869 nach Munchen iiberznsiedeln
,
um seine

Arbeitskraft und sein Organisationstalent einem neuen, weitaus-

schauenden Unternehmen zu sichern. 1868 hatte man auf Antrag

von Ranke und Dollinger den iilteren Plan eines biographischen

Nachschlagewerkes fiir Deutschland wieder aufgenommen, 1869

warden die Grundziige dafiir beratcn und festgestellt : sie sind in der

Hauptsache das Werk v. Liliencrons; erst am 22. Okt. 1873 trat

ihm F. X. M^egele, der Wiirzburger Historiker, als Mitredacteur

zur Seite, der aber niemals iiber die Bedeutung eines freundwilligen

Beraters und rustigen Mitarbeiters hinausgewachsen ist. Die Haupt-

last rubte zu alien Zeiten auf den Schultern Liliencrons : er hat

fast alle Mitarbeiter, viele hundert sind es, brieflich geworben oder

gar persbnlich aufgesucht, er hat ihren Eifer geweckt, ihr Pflicht-

gefiihl angestachelt, ihre Freudigkeit erhoht: durch das Interesse

das er nie ermvidend dem Ganzen bewahrte und fast jedem ein-

zelnen Artikel entgegenbrachte. Als 1874 der erste Band ab-
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gescUossen war, rechnete man noch damit den urspriinglich ge-

planten Umfang von 20 Banden einhalten zn konnen — aber aus

den 20 sind 45 Bande geworden, und als mit dem Ablanf des

Jabrhunderts das Alphabet abgeschlossen war, da erwies sich eine

Reihe von Nachtragsbanden notig: der SOjahrige blieb auch jetzt

am Platze und hat noch 8 von ihnen personlich redigiert, dann
gab er die Redaktion ab, nicht weil er arbeitsmiide gewesen ware,

sondem weil er den Rest seines Lebens und seiner Arbeitskraft

glaubte andern Aufgaben widmen zu miissen, zn denen ihn Herz
and Pflicht machtig hinzogen.

Zn alien Zeiten hat die Ausubung der Musik und das Studium

ihrer Greschichte in Liliencrons Leben neben dem Studium der

deutschen Litteratur und des germanischen Volkstums eine min-

destens gleichberechtigte Rolle gespielt. Sie erschien ihm stets

als einer der wesentlichsten Faktoren der deutschen Bildungs-

geschichte, und er war viel zu tiitig und im edelsten Sinne zu

lebensfroh, um nicht danach zu streben, da6 diese seine Studien

Frucht tragen mochten fiir die Hebung und Veredelung unserer

Volbskultur.

Als die Allgemeine Deutsche Biographic in sichern Bahnen
fortschritt, glaubte Liliencron seinen Aufenthalt in Miinchen mit

einer Stellung in der alten Heimat vertauschen zu konnen, die sich

ihm 1876 darbot. Er nahm also die Wahl zum Pralaten des

adlichen Damenstifts St. Johannes vor Schleswig an und siedelte

in die alte Nordmark uber. In dieser Stellung, deren Pflichten er

mit sicherem Takt und ieichter Hand erledigte, fand er reichliche

Mu6e, der Frau Musica zu dienen und ihrer Geschichte nachzu-

gehen. Er hat sie noch iiber SOJahre innegehabt, und es ist ihm
in dieser Zeit eine ehrenvolle Rolle beschieden gewesen, als

zwischen seinem alten Fiirstenhause und der deutschen Kaiser-

familie die engsten Bande geknupft wurden. Erst nach dem Tode
seiner Lebensgefahrtin (1908) ist er nach Berlin iibergesledelt, um
Kindern und Enkeln naher zu bleiben.

Organisatorisch hat sich v. L. durch die Fortfiihrang der

‘Denkmaler der deutschen Tonkunst’ bis an sein Ende betatigt.

Ihn selbst interessierten aus der Geschichte der Musik vor allem

drei Gebiete : der evangelische Kirchengesang, der Schulgesang des

16. und 17. Jahrhunderts und der Volksgesang. Er strebte die

Schatze wieder aufzudecken, an denen sich friihere Jahrhunderte

erqnickt und erhoben batten, und er hoffte, dafi es nicht zu spat

sei, diese Wevte wiederzubeleben. Wieweit er dabei Erfolg gehabt
hat oder spater haben wird, vermag ich nicht zu beurteilen, auch
Kundigere werden es heute kaum sagen konnen. An die Offent-

7 *
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keit ist am meisten getreten das Volksgesangbach fiir Manner-

chore, zn dem unser Kaiser die entscheidende Anregung gegeben

hat. Am wenigsten bekannt sind die interessanten Stndien iiber

die horazi-schen Metren in dentschen Kompositionen des 16. Jahr-

hnnderts (1887). Seine Bemhhungen um Giesangbuch und Kirchen-

gesang hat die theologische Fakultat in Kiel dnrch Verleihnng der

Doktorwiirde belohnt, und er hat ihr dafiir gedankt mit der ‘Litur-

giseh-musikalischen Geschichte des evangelisch-lutherischen Gottes-

dienstes von 1523—1700’ (1893), die mit eigenster, erstannlich

reicher Gelehrsamkeit die musikalische Entvvickelung von der

Motette bis zur Kirchenkantate geleitet.

Alle diese Bemiihungen betrachtete der 90jahrige nicht als

abgeschlossen, sowenig wie er bis in seine letzten Monate darauf

verzichtet hatte, sich an dem Schonsten zu erbauen was Dichter

und Musiker der Vergangenheit geschaffen haben. Er ist aus einem

Leben der Arbeit und des feinsten Lehensgenusses geschieden, das

edelste Vorbild eines tatigen und das beneidenswerte Master eines

geniefienden Menschen.

Es ist wahr, der giitige Gott hatte ihm eine Fiille von Gaben
in die Wiege gelegt, er hatte ihm den heitern Sinn und die un-

vergangliche Anmut gegeben, die den Greis noch schmiickte wie

sie den Jiingling ungewohnlich anziehend erscheinen lieB. Die

Freundschaft, die Liebe, die Bewunderung der besten und tiich-

tigsten Menschen hat er sich erworben, auf jeder Altersstufe und
in jeder Lebensstellung. Die Dahlmann, Grimm und Droysen

haben ihm ihre ganze, warme Neignng ebenso geschenkt wie

Felix Mendelssohn, Liszt und Joachim. Sein Takt und sein Frei-

mut gewannen ihm das Vertrauen von Fiirsten und Kimigen. Er
verkdrperte noch einmal das kostbarste Erbe unserer klassischen

altweimarischen Kultnr in staunenswerter Vielseitigkeit: er war
Profe.'Sor und Hofmann, Philolog und Poet; seine Leistungen

nicht nur als Musiker sondern auch als Schauspieler reichten hoch

empor iiber das Niveau des Dilettanten. Und bei alledem erschien

er als ein hoch.st einfacher und natiirlicher Mensch, dessen innerstes

Wesen die Ehrfnrcht vor allem GroCen und Hohen. die Dank-
harkeit gegen Gott und die Eltcrn, die Dankbarkeit gegen alle

war, die seinen Lebensweg bereichert und ihn hinaufgefiihrt batten

zum GenuO der Schiitze von Kunst und Wissenschaft. Auf
dieser Dankbarkeit ruhte im Grunde das Gliicksgefiihl, der fest-

liche und doch nicht feierliche Glanz der von Rochus von Liliencron

ausging, und der jeden bestrahlte der zu ihm in personliche Fiih-

lung trat.
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Keine andere der earopaiscben Kultursprachen hat im Laufe

der Zeiten so groBe Wandlungen erfahren als die englische seit

der normannischen Eroberung im Jahre 1066. Das entlehnte
Wortmaterial iiberwuchert das einheimische immer mehr,

und auch die Syntax hat in betrachtlichem MaBe ihren ur-

spriinglichen germanischen Charakter verloren. Die fremden
wortbildenden Suffixe nehmen einen ebenso breiten B-aum ein

wie die englischen und sind nicbt minder lebenskraftig als jene.

Verbalkomposita wie „to look at“ (anschanen) zeigen eine

der germanischen und indogermanischen ganz entgegengesetzte

Bildungsweise. Der bis auf wenige Reste zusammengeschrumpfte

Bestand der Elexionsendungen hat den groBten Teil des ein-

heimischen Wortschatzes bis zur Einsilbigkeit verkiirzt. An die

Stelle der alien Synthese ist in weitestem Umfange die jiingere

Analysis getreten, ein Nebeneinander statt des Aneinander, die

Zwei- und Mehrheit statt der Einheit. Selbst die uralten Wort-
klassen sind stark ins Wanken gekommen und haben die sie

trennenden Grenzen vielfach iiberschritten. Jedes Yerbum kann
spontan zum Nomen, jedes Nomen zum Yerbum werden. In vielen

Eallen lafit sick vom modemen Sprachgefuhl aus nicht mehr fest-

stellen, ob das betreffende Wort ein Substantiv oder ein Adjektiv ist,

wie z. B. in venom tooth“ (giftiger Zahn oder Giftzahn), und selbst

nrspriingliche Zusammensetzungen wie „goldrmg“ (mit ebener
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Betonnng), haben sich aufgelost, da ihr erster Bestandteil als Ad-
jektiv empfonden wird.

Gegeniiber diesem AuflosungsprozeB, der zur Foirnenarmut
gefiihrt bat, macbt sicb der sinnliche Trieb der Sprache, der

nach Formenfulle strebt, immer wieder geltend. So hat z. B. die

synthetische Bildungsweise in der Komparation der Adjek-
t i V a neuerdings wieder zngenommen. Ahnlich steht es mit

anderen Suffixen. Selbst neue Suffixe und neue Flexions-
endungen sind im Entstehen begriffen und wiirden schon einen

breiteren Umfang angenommen baben, wenn nicbt die durcb Schule

und Literatur gepflegte und normierte Sprache das Tempo solcber

Weiterbildungen sehr verlangsamte. ^London people“ (Londoner)

zeigt durcb die Tonlosigkeit von „people“, da6 das Wort „people“

formell und seiner Funktion nach dem alten Suffix „
- e r e“ (ne. - e r) in

^Londoner" gleichzusetzen ist. In den Wendungen „tbe first

one“, „tbe first thing", in denen nOne“ und „thing“ gleichfalls

tonlos sind, entsprechen ^one" und „tbing“ genau der Funktion

des lat. „us, a, urn" in „primas, prima, primum". Wenn der

Lehrer zum Schuler sagt, „come here you littl’n", so ist

bier das ursprlinglich. selbstandige und analytische „one“ zu einer

neuen Flexionsendung „n“ geworden.

Auf keinem Gebiete des Englischen aber ist der Wandel durcb-

greifender gewesen als in dem was man gemeinhin als gramma

-

tiscbes Geschlecht zu bezeichnen pflegt. Die englische Sprache

hat hier nicht nur den volligenVerlust des Altiiberkommenen

erlitten, sondern auch so viel neue eigenartige Erschei-
nungen gezeitigt, dafi es sich wohl verlohnt, grade diesem

Kapitel der englischen Sprachgeschichte besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden.

Der Dntergang des grammatischen Genus hangt einzig und
allein mit dem Sctwund und der Nivellierung der genusunter-

scheidenden Nominal- und Pronominalformen zusammen. Den Grund
dieses Formenschwundes hat man in der durcb die fremden Er-

oberer, Skandinavier und Franzosen herbeigefiihrten Sprach-

mischung zu erblicken geglaubt, doch ist diese Hypothese, so be-

stechend sie auf den ersten Blick erscheint, abzulehnen. Die

wahren Griinde liegen tiefer und bestehen in einer durcb interne
Sprachvorgange verschiedener Art allmahlich herbeigefiihrten Ver-
schiebnng und Auflosung der Flexionssysteme. Dieser Prozefi,

dessen Anfange bis in die westgermanische Zeit zuruckgehen und
der hier im einzelnen nicht weiter verfolgt werden kann, beruht auf
mancherlei psychologischen und physiologischenUrsachen. Den ersten

8 *
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AnstoB zu dieser Bewegting gab die Erweiterung der urspriinglich

engeren Kasusbedeatungen tmd infolgedessen dieVermischungund

der teilweise Znsammenfall der Easns (Synkretismas). Es folgte die

lautliche Trubang der formalen klanglichen Elemente, vor

allem darch die Minderang der Bedeatangsstarke, bis zam Verlaste

fast aller kasasanterscbeidenden Saffixe and dem volligen Schwaad
der Kasasbedeatangen. Zahlreiche A n a i o g i e wirkangen and in

geringerem Grade A k z e n t wirkangen
,

die jedenfalls nickt die

Haaptrolle spielen, haben dann zagleicb die massenhaften Ver-

schiebangen der Kasassysteme bis za ibrer volligen Aaflosang

mit verarsacht. Es ist mogHcb, ja bis zn einem gewissen Grade
wabrscheinlich

,
dafi die Ubersiedelang der Angelsacbsen nach

England, and spater in sehr verstarktem MaBe die Vermischang

mit skandinavischer and franzosischer Bevolkerang diesen ProzeB

beschleanigt haben.

Das Schwinden der grammatischen Genera hat sich

nicht gleichzeitig in alien Teilen Englands vollzogen. Am
friihesten zeigt sich die Zerriittang im hohen Norden. Der
Sprachzastand einiger spatnorthambrischer Denkmaler aas

der 2. Hiilfte des 10. Jahrhanderts zeigt, daB infolge der Nivellie-

rang der Aaslaatvokale za dem einformigen „e“, welche die Volks-

sprache schon vollzogen hatte, das Genas aach in der konser-

vativeren Schriftsprache schon stark ins Schwanken gekommen
war. Um 1100 hat aach die geschriebene Sprache hier die Ni-

vellierang vollzogen. Da ans aber groBere northambrische Denk-
maler aas dem 12. and 13. Jahrh. ganzlich fehlen, konnen wir
bier den weiteren Verlaaf des Genasschwandes nicht verfolgen.

Im mittleren England ist die Nivellierang der Aaslaatvokale

wie es scheint erst im 11. Jahrh. eingetreten. Jedoch am 1200
ist hier nicht nnr die alte Nominal- and Pronominalflexion bis aaf
wenige Reste zasammengeschrampft, sondem aach das grammatische
Genas vollig aasgestorben. Am zahesten halten sich Flexion and
Genas im siidlichen England (sadlich der Themse). Hier flieBt

aach die sprachliche Uberlieferong am reichsten, so daB wir das
Anssterben des Genas ziemlich genaa verfolgen konnen. Was den
zeitlichen Verlaaf betrifft, so ist die Nivellierang der Aaslaat-
vokale im Siiden (mit AasschlaB Kents) wohl erst in der 2. Halfte
des 11. Jahrh. angebahnt and am 1100 vollzogen. Doch ist die
alte hiominal- and Pronominalflexion noch in grofierem Umfang
bis in die ersten Dezennien des 13. Jahrh. erhalten. Ebenso lange
halt sich hier aach das grammatische Geschlecht, das aber etwa^
am die Mitte des 13. Jahrhanderts geschwanden ist. Dagegen in
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der Grafschaft Kent erhalten sich alte Flexionen am langsten und
zahesten, und ist ancli das grammatische Genus noch bis in die

erste Halfte des 14. Jahrh. zum Teil lebendig geblieben.

Die Ursacben, welche das Aussterben des grammatiscben

Genus bewirkt haben, sind nicht scbwer zu ermitteln, obgleich der

ganze Verlauf dieses Prozesses dem Forscber im einzelnen manche
Schwierigkeiten bietet. Da die Erhaltung des grammatiscben Genus,

welcbem in seiner bistoriscb gewordenen Auspragung kein Be-

deutungselement mebr zukam, einzig und allein an gewisse a u 6 e r e

Sprachformen durch die Tradition gekniipft war, so ist es ganz

natiirlich, daS das Genus scbwinden muBte, sobald die genusunter-

scbeidenden formalen Merkmale verloren gingen. Indem das Genus

unr an der Flexion der Adjektiva und Pronomina baftete (mit

Ausscblufi der Personalia, die bei diesem ProzeB keine Bolle spielen

konnten), war mit dem Verfall der rein aufieren Unterlagen, an

die das Genus gekniipft war, die Neutralitat aller Substantiva, die

keine gescblechtigen Lebewesen bezeichneten, gegeben. Die auBeren

Stutzen des grammatiscben Genus sind natiirlicb nicbt mit einem-

male, sondern allmablicb gescbwunden und zwar etwa in demselben

MaBe wie die in Frage kommenden Endungen der Pronominal- und
Adjektivflexion. Allein das grammatiscbe Genus lebte dock so

lange als solcbes nocb, obwobl nicbt mebr in der ursprung-

licben Ausdebnung und Reinbeit, als bis die letzte wirksame Stiitze

gefallen war.

Bevor aber der Endpunkt erreicht war, batten sicb aUerband

Neuerungen im grammatiscben Genus vollzogen, die sicb aus

dem Zustand der damaligen Spracbe naturgemaB ergabsn. Durcb
die lautlicbe Triibung und den Zusammenfall mancber genusunter-

scbeidender Flexionsformen war vielfacb eine gewisse Unsicberheit

und Undeutlicbkeit des grammatiscben Genus eingetreten, wodurcb

andere latente Krafte (formale und Begriffsassoziationen)
ansgelost und dadurcb Veranderungen im Genus bewirkt wurden.

So haben Worter, die haufig im Plural vorkommen, ibr Genus

geandert, weil im Plural nur eine Artikel- und Pronominalform

fiir alle Genera gait. Wurde die Pluralform als Singular ver-

wendet, so erbielt sie das Genus, das ibr der Endung nacb zukam.

In anderen Fallen wurde durch den lautlicben Zusammenfall von
Substantiven gleicher Wurzel, die dasselbe bedeuteten, aber im
Angelsacbsiscben verscbiedene Ausgange und verschiedenes Genus

batten, die mittelenglische Form fiir das Genus maBgebend.

Am haufigsten ist die Erscheinung, daB Worter, die im Friib-

mittelengliscben auf Konsonanten ausgeben, masculina, die auf



„-e“ ausgehenden femiDina werden, weil es von alters her zahl-

reiche Mascnlina anf Konsonanten nnd viele Feminina anf ,-e“ gab.

Aus ahnlicher formaler Analogie erklart sich auch ein ofterer

Wechsel von Masculinnm nnd Nentrnm. Eine besondere Kate-

gorie bilden die Falle, in denen sogenannte Reim- nnd BegrifFs-

assoziation (Bedeutnngsanalogie) das altere grammatische Genns

verdrangt nnd ein anderes an die Stelle gesetzt haben. Anch die

lateinische Sprache hat dabei eine Rolle gespielt. JDiese Erscheinung,

die auch im spateren Mittelenglischen, wie wir sehen werden, nach
dem Anssterben des grammatisehen Genns sich noch in viel starkerem

Mafie geltend macht, bernht entweder anf gleichem oder annahernd

gleichem anherem Wortklang oder anf gleichem bezw. verwandtem

Bedeutnngsinhalt einzelner Worter oder ganzer Wortkategorien.

Bei den Abstraktis freilich hat die allegorische Personifikation

gleichfalls eingewirkt. An alien diesen Wandlnngen konnen auch

die nordischen sowie selbst franzbsische Lehnwbrter teilnebmen.

Auch Gennswandel durch UbersetzungseinfluB, der sich spater ge-

waltig steigert, kcmmt ofters schon in dieser Zeit vor; vor allem

bei Ubersetznngen aus dem Lateinischen, bei solchen aus dem
Franzbsischen ist er erst seit dem 13. Jahrh. greifbar.

Das Anssterben des grammatisehen Genns hatte aber nicht
die Folge, daB die unpersonlichen Substantiva nun gleichfalls im

grammatisehen Sinne vollig gennslos warden. Waren anch

die genasunterscheidenden Merkmale der Adjektiv- and Prono-

minalflexion (mit Aasnahme der der Personalia) geschwanden, so

daB es hier nar eine and zwar geschlechtlich indifferente
Form gab (the, that, this etc.), so batten sich doch die Personal-

pronomina mit ihren geschlechtsnnterscheidenden Formen erhalten

(he, she, it, his, her(s)), da sie ja fiir die Unterscheidang der

Geschlechter lebender Wesen nicht entbehrt werden konnten.

Als nan darch den Verfall der Flexionsendnngen die Tradition

fiir das personliche Geschlecht anpersonlicher Substantiva abge-

brochen war, muBten diese im grammatisehen Sinne neutral werden,

d. h. es warden die neatralen kein persbnliches Geschlecht be-

zeichnenden Formen des Personalpronomens and des entsprechenden

Possessivs „it“ (spater ,,118“) anf sie bezogen, da die Sprache nar
diese im grammatisehen Sinn neatralen, nicht aber eine absolut

neatrale
,
grammatisch indifferente Form besaB. Somit ist das

grammatische Genus im Englischen hier form ell noch erhalten.

Freilich wird es nicht als solches empfanden.

Die Entwicklnng zar Genuslosigkeit anpersonlicher Substantiva

hat aber nicht verhindern konnen, daB, bei der starken Abhangig-
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keit der englischen Sprache und Literatnr von fremden auBeren
Einfliissen, schon seit me. Zeit wieder form ale Genera teils vor-

iibergeliend, teils dauernd im Engliscken FuS faSten.

Nnr im Mittelenglischen findet sich die Erscheinung, daB in

englischen Texten, die sich uns als IJbersetzungen aus fremden

Sprachen ergeben, anch das grammatische Genus der fremden

Sprache in zahlreichen Fallen mit iibemommen ist, gleicKviel ob das

me. IJbersetzungswort ein Lehnwort oder ein einheimisches war
(BegrifiPsassoziation). Am haufigsten finden wir natiirlich das fremde

Genus inwortlichen IJbersetzungen. in denen auch momentane
Entlehnungen von Fremdwortern massenhaft vorkommen, seltener

in freien Ubertragungen. Von den fremden Sprachen kommen hier

vor allem die franzosische und lateinische Sprache, weit weniger

das Italienische in Frage. Die gauze Erscheinung erklart sich

einerseits aus der grofien Rolle, die die franzosische und lateinische

Sprache im mittelalterlichen England neben der einheimischen spielte,

andererseits aus der sprachlichen IJnselbstandigkeit der Ubersetzer.

Die mittelenglische Literatur ist zum groBten Teil uberhanpt

entweder Ubersetzungsliteratur oder sie beruht, auch wo sie selb-

standiger auftritt, meist auf fremden Vorlagen. Da die Verfasser

zumeist Kleriker waren, die weit mehr Latein als Englisch lasen

und schrieben, so erscheint es nicht verwunderHch, wenn sie die

ihnen so gelauflgen lateinischen Genera beim Ubersetzen in ihre

Muttersprache mit ubemahmen. Eine me. Schriftprosa war ja noch

wenig vorhanden und erst in der Entwicklung begriffen. AhnKch
steht es mit dem EinfluB des Franzosischen, das in Verwaltung

und Schule, im Gerichtswesen und geschaftlichen Verkehr auch

als gesprochene Sprache einen breiten Raum einnahm. Das Fran-

zosische stand dem englischen Leben naher als das Lateinische.

Daher ist der franzosische EinfluB auf die englischen Genera wohl

auch entsprechend hoher einzuschatzen. Wenn aber grade bei der

Wiedergabe franzosischer Genera sich oft groBe im Einzelfalle

schwer zu deutende Mannigfaltigkeit zeigt, so liegt das zum Teil

an dem vielfach schwankenden Genus anglofranzosischer Vorlagen,

da im Anglofranzbsischen das Genus aus mannigfachen Ursachen,

vornehmlich aber durch den EinfluB des Englischen, in Verwirrung

geraten war. Auch pikardische Vorlagen muBten wegen ihrer

eigenartigen Artikelverhaltnisse groBeres Schwanken im Genus bei

der Ubersetzung verursachen. Dagegen bei der Ubertragung

mittellateinischer Werke kommt in Betracht, daB das lat.

Neutrxun nicht selten im Englischen durch das Masculinum wieder-

gegeben wird. Es beruht darauf, daB im Mittellateinischen und
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Vulgarlateinischen die Tendenz bestand, das Neutrum als Masculi-

nnm zu behandeln. Aueb in Wycliffe’s Bibeliibersetzung (seltener

in der Revision Purvey’s) findet sicb derartiges. In Pecock’s

„Repressor“, einer in der Mitte des 15. Jahrh. entstandenen eng-

liscben Streitscbrift gegen die LoUarden, hat sogar die Halfte

aller unpersbnlichen Snbstantiva das mannliche Greschlecht. Die

iibrigen sind neutra. Da es sicb bier nicht mn eine IJbersetznng,

sondem ein Original handelt, ist Ubersetznngs tradition anzu-

nebmen. Der EinflnS des Italienischen, der sicb natiirKcb

ebenso geltend macben mnfite, wie der des Franzosischen nnd
Lateinischen

,
ist aber deshalb weit weniger znr Wirknng ge-

kommen, well er erst mit Chancer auftritt nnd italieniscb-mittel-

englische tlbersetzungsliteratnr weit seltener ist.

Die dem Mittelenglischen anfgepfropften fremden Genera

finden sicb aber nicht bloB in der tlbersetzungsliteratnr, sondern

anch in mittelenglischen Originaldenkmalern. Nun ist aber

der BegrifF der Originalitat im Mittelalter nicht nur ein weit

engerer als in der Neuzeit, sondern ganz besonders anch die

mittelenglischen sogenannten Originaldenkmaler sind entweder

solcbe, die selbstandige I'reiere Uberarbeitungen ganzer fremdsprach-

licber Vorlagen darstellen, oder fremdsprachlicbes Material in

zahlreichen Einzelfallen benntzt haben. Wo also das personliche

Genus unpersonlicher Snbstantiva nicht, wie das oft der Fall ist,

anf a n d e r e nachweisliche Drsachen znruckgefiihrt werden muB,

haben wir anch hier „tJbersetzungseinflnB“ bezw. Reim nnd Be-

griffsassoziation anznnehmen, Nur mit dem allerdings oft wesent-

lichen Unterschiede
,

daB der UbersetzungseinfluB hier weniger

schematisch nnd vielfach mit anderen (noch zu besprechenden)

Faktoren verkniipft ist, die fiir ein personliches Genus im Mittel-

englischen sonst noch in Frage kommen.

Daber kommt es, daB sicb anch in den me. Originaldenk-
malern neben der allgemeinen Neutralisation zahlreiche mit dem
Franzosischen und Lateinischen iibereinstimmende Genera unper-

sonlicher Substantiva nachweisen lassen, im einheimischen und
fremden Wortschatz, die oft ersichtlich auf direktem Ubersetzungs-
einfluB Oder auf Reim- und Begriifsassoziation zuriickgefiihrt

werden miissen. Direkter UbersetzungseinfluB lafit sich naturlich

iiberall da nachweisen, wo nns die lateinische oder franzosische

Quellenstelle bekannt ist. Und das ist sehr haufig, aber nicht

immer der Fall, so daB sich nicht uberall mit Bestimmtheit sagen
laBt, ob nun grade UbersetzungseinfluB oder Reim- und Begriffs-
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assoziation vorliegt. Es ist daher besser bier keine allznscharfe

Grenze zu zieben.

Der Einflufi des Lateiniscben oder Franzosiscben (oft wirken

beide zusammen) macht sich nun am starksten und konsequentesten

geltend, wo es sich um scharf nmrissene bedeutungsverwandte

Gruppen yon Begriifen handelt, und wo zngleich das franzosische

Genus mit dem des lateiniscben iibereinstimmte, so dab kein sprach-

licber Konflikt entsteben konnte und die Ubertragung der fremden

Genera sich nur in einer einzigen Ricbtung bewegte. Ist das aber

nicbt der Fall, sind die Gruppen losere, oder weicben die franzo-

sischen und lateiniscben Genera von einander ab, so macht sich,

je nach dem starkeren EinfluB des Lateiniscben oder Franzosiscben,

aucb das entsprechende Genus der Fremdspracbe geltend. Eine

ganze Reihe von Gruppen kommdn bier in Betracbt.

Sonne, Mond und Sterne nebmen im Mittelengliscben

scbon bfter ein personliches Genus an, in Ubereinstimmung ent-

weder mit dem Lateiniscben oder Franzosiscben. So sind die

Namen der Sternbilder, die fast alle aucb in gelebrter latei-

niscber Form erscbeinen, masculina wie im Lateiniscben, auJBer

natiirlicb „Virgo“. Dasselbe gilt von den Eigennamen der Sterne,
die entweder masculina oder feminina sind wie im Lateiniscben

(Mars, Venus etc.). Natiirlicb kommt aucb mythologischer EinfluB

z. T. binzu. Wo wir vereinzelte Abweichungen finden, liegen

andere das Genus bestimmende Ursacben vor. Das Appellativum

„sterre“ ist entweder fern, nacb lat. „stella“ (franz. etoile), oder

masc. wabrscbeinlich durcb die spater zu besprecbende Maskulin-

tendenz des Mittelengliscben. ,.Planete‘‘ ist entweder masc. nach

lat. „planeta“ oder fern, nach ..la planete“. Aucb „sonne‘‘ (Sonne)

ist oft masc. durcb den EinfluB des lat. „sol, Phoebus “ (Mytbo-

logie) und das franz. „le soleiP. Daneben aber halt sich im 14.

Jahrb. in Poesie und Prosa, gelegentlicb trotz der franzosiscben

Vorlage, noch das alte Femininum in Schriften, die nicbt unter

klassischem EinfluB steben. Das kann nur auf englischer litera-

riscber Tradition beruhen, nicbt aber auf sprachlicber
Erbaltung des ags. G enus. Dagegen o o n e“ (Mond) ist in der

Regel scbon fern, (luna, Phoebe, la lune)
;
einige wenige Masculina

in spaterer Zeit bei Gower und Lydgate sind nicbt sicher zu

deuten (liter. Tradition oder Maskulintendenz).

Die im Mittelengliscben vorkommenden Landernamen sind

entsprecbend ibrer lateiniscben und franzosiscben Herkunft durch-

weg feminina. Aucb „Israel“. Einige scheinbare Abweichungen

bei Wyclilfe sind andefs aufzufassen. Feminina sind aucb die
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Appellativa „ countrey
“ fern, und ,regioan“ fern, (la contree, la

region) und das englische ^lond" (Land) fern, durch BegritFsasso-

ziation.

Ebenso verhalt es sich mit dem Femininum der Stadte-

und Ortsnamen. Die wenigen Masculina sind auf andere Girunde

zuruckzufiihren. Dagegen die Appellativa „cite“ und „town“

scbwanken zwischen masc. und femininum. „Castel“ (SchloB, Burg)

ist nur masc. (castellum, le chateau).

Die Xamen der Fliisse und Winde sind mannlich, wie im

Lateinischen und Franzosischen. Bei denWinden spielt auch mytho-

logischer EinfluB hinein. Die Appellativa richten sich in ihrem

Genus gleichfalls nach den lateinischen oder franzosischen Vorhildem.

Die Jahreszeiten und Monatsnamen sind nach franzo-

sischer, z. T. auch lateinischer ‘Weise masculina. Doch sind die

Belege selten und nicht fiir alle Namen vorhanden.

Die weitaus grbfite Gruppe stellt die Kategorie der Ab-
s t r a k t a dar. Da sie im Franzosischen und Lateinischen meist

feminina sind (beide Sprachen decken sich hier zumeist), so ist es nicht

verwunderlich, daB auch im Mittelenglischen solche Substantiva, falls

ihnen ein persbnliches Genus gegeben wird, sowobl in Ubersetzungen

wie in Originaldenkmalern (mit Ausnahme der allegorischen Dichtung)

vorwiegend weiblich sind, durch Heim- und Begriffsassoziation.

Besonders die Reimassoziation spielt hier eine groBe Rolle, da

nicht nur viele lat. und franz. Wbrter hier fast unverandert in

das Englische iibergegangen sind, sondem auch gewisse femininine

Wortausgauge massenhaft wiederkehren, wie „ye“ (lat. ia, franz.

ie), „-te“ (lat. -tatem), „-esse“, welch letzterem das englische „-nesse“

gleichgestellt wurde.

Aus der groBen Masse der Abstrakten lassen sich nun wiederum

groBere oder kleinere bedeutungsverwandte Gruppen herausheben,

die mehr oder weniger rein das fremde Genus wiederspiegeln. Bei

anderen Gruppen jedoch liegen die Dinge nicht so einfach und zeigt

sich bfter (sogar in IJbersetzungswerken) ein starker Gegensatz zu

den franz. und lat. Vorbildem, und zwar eine auffallige Bevorzugung
des Masculinums, deren Ursachen im einzelnen nicht immer
leicht aufzuspuren sind, im ganzen aber doch mit einiger Sicher-

heit aufgedeckt werden konnen. Die interessanteste Gruppe bilden

hier die Tugenden und Laster. Denn wahrend die Tugenden
auBer in den Moralitaten meist feminina sind (durch Reim- und
Begriffsassoziation; vielleicht kommt auch durch „vertu‘‘, „virtutem“
GattungseinfluB in Frage), sind die Laster z. T. vorwiegend mascu-
lina. Freilich verhalten sich die einzelnen Schriftsteller durchaus
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verschieden. Wahrend die Laster imd bosen Eigenschaften (denn

das Mittelalter faBt den BegriiF des Lasters viel allgemeiner anf)

bei Langland fast ansnahmslos masenlina sind, und anch bei

Gower das Mascnlinnm weit iiberwiegt, sind sie bei Occleve nnd

Lydgate, die bier dem gram. Genus der franzosischen Quellen

fast sklavisch folgen, in der grofien Mebrzahl feminina. Dagegen

bei Chancer, der iiberhanpt weit weniger Falle von person-

lichem Genus hat, halten sich hier Masc. nnd Fem. ungefahr die

Wagschale. Der wahre Grund fur die scheinbar so aniFallendeu

vielen Masenlina liegt ofFenbar in der christlich-mittelalterlichen

Anffassung vom Bosen. Den besten AnfschluB hieriiber geben nns

die franzosischen und englischen Moralitaten seit dem 14. Jahrh.,

deren Anffassung von den Lastem (im weiteren Sinne) in der alteren

allegorischen Dichtung des MittMalters wurzelt. In den franz.

Moralitaten werden die bosen allegorischen Figuren, die sich aus

den Teufeln entwickelt haben
,
noch z. T. als Teufel angesehen,

wenigstens in den alteren Moralitaten, wo es z. B. heiBt „le demon

de la couvoitise“ etc., der Damon der Begehrlichkeit oder Habgier.

Bei der Auffuhrung warden die aUermeisten wohl als mannliche

Wesen dargestellt, obwohl auch weibliche iiberliefert sind und

spater die Auffassung schwankte, da diese z. T. den Darstellern

iiberlassen wurde. Auch der ^Vice^, die allegorische Verkorperung

des Lasters und der menschlichen Schwachen in den englischen
Moralitaten, ist unmittelbar, wenn auch nicht ausschlieBlich aus

der Teufelsgestalt hervorgegangen. Er ist „im Grunde nichts

anderes als ein dem rein allegorischen Charakter der Moralitaten

angepaBter, gleichsam ins Allegorische iibersetzter Teufel“ (Eck-

hardt). Somit finden wir in den zahlreichen masculinen Eastern

des Mittelenglischen die christlich- volkstiimliche Anschauung

wieder, die in der mittelenglischen Literatur vor allem bei

Langland, aber anch bei Gower und sonst, im Genus zum Aus-

druck kommt. Allerdings muB hinzugefugt werden, daB auch in

anderen Fallen, wie z. B. bei den „Wissenschaften“ sich grade

bei Langland und Gower eine gewisse Maskulintendenz geltend

macht.

Eine kleine besondere Gruppe bilden auch Tod und Leben. Der
Tod (deth) ist trotz lat. „mors“ und franz. .,1a mort“ fast durchweg

masculinum. Er wurde in England als mannliche Person aufgefaBt.

Er greift die Menschen an, zieht ein Messer, schwingt den Speer.

Yereinzelt wind er auch ein wildes Tier genannt. Nur bei Occleve

nnd Lydgate, die auch bei den Lastem, wie wir sahen, die fremd-

landischen Genera levorzugen, ist der Tod einigemale fem. Auch
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„Life“, (Leben) ist an den wenigen Stellen, wo wir ein person-

liches Grenus linden, masculinnm, trotz „vita“ and „la vie“. Der

Grand ist schwer anzageben; vielleicht hat lat. nanimas* in

gleicher Bedeatang eingewirkt, oder Maskalintendenz ist anza-

nehmen.

Die Tatsacbe, da6 bei einigen bedeatangsverwandten Grappen

der franz.-lat. Einflufi darch andere Ursachen vollig durchkreazt

Oder dock abgeschwacht werden konnte, fiihrt ans nun za der

Erkenntnis, da6 es auBer dem IJbersetzungseinflaB im weitesten

Sinne (also einscblieBlich der darch fremdsprachliche Vorbilder

hervorgerufenen Reim- and Begriffsassoziation) auch noch andere

treibende Krafte gab, die im Mittelenglichen aaf die Wahl des

Genas unpersbnlicher Substantiva eingewirkt haben. Sie sind

jedoch nicht alle von gleicher Bedeatang and einige von ihnen nur

mit einer gewissen Reserve oder Einschrankung anzanehmen.

Der GattnngseinfluB, d. h. die Einwirkang des Geschlechts

des Gattungswortes auf das Genus der dazagehorigen Einzeldinge

and EinzelbegrifFe ist kaum mit einiger Sicherheit festznstellen.

Ob das Genus der Steinnamen durch „lapis“ (m.), oder der Sinne
darch „sensus“ bezw. engl. ^wit^ beeinfluBt worden ist, moB un-

entschieden bleiben. Und auch bei den Tugenden hatten wir

den EinfluB von „vertu“, „virtutem“, nur als moglich hingestellt.

Kaum anders verhalt es sich mit dem KollektiveinfluB,
insofern das auf einen einzelnen Kollektivbegriff bezogene Pro-

nomen im Plural, das im Siiden Englands von der singularen

E em i n i n form oft kaum zu scheiden ist, zu einer Feminin-Auf-

fassung solcher Worter AnlaB geben konnte.

Dagegen IdentitatseinfluB ist dfter zu konstatieren. Er
beruht darauf, daB unter einem an and fiir sich unpersonlichen

Concretum oder Abstractum eine Person zu verstehen ist; oft

nur eine symbolische oder bildliche Ausdrucksweise, wie wenn „erthe“

m. (Erde) den Menschen bezeichnet (weil er aus Erde gemacht ist),

„radix" (Wurzel) oder „flour“ iBIume) fiir Christus steht; aber auch
in anderen Fallen wie wenn „loae“ (Liebe) gleichbedeutend mit
Geliebte(r) ist; ein den meisten Sprachen gelaufiger Bedeutungs-
wandel vom Abstractum zam Concretum, wie z. B. in “justice “

= Richter. Die lateinischen Vorlagen, auch die Vulgata geben hier
fiir das Mittelenglische vielfach Vorbilder ab. Das Genus des betr.

Wortes richtet sich natiirlich nach dem Genus der Person, die
darunter versfcanden wird. So erklart es sich auch, daB „soule“
(Seele) gelegentlich masc. ist, weil „irgend einer“, „irgead ein
Mensch"', oder „der Mensch“ damit gemeint ist, obwohf „soule“
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sonst im Mittelenglischen wegen des lat. „anima“ (und franz. ame)

nur weiblich ist.

Den mythologischen Einflufi batten wir bei den Namen
der Steme, der Sternbilder, den Winden, Sonne nnd Mond
schon gestreift. Er macbt sicb erst seit der 2. Halfte des 14.

Jabrh., der englischen Friihrenaissance geltend. Das personliche

Greschlecht der mythologischen Personen wird dnrch BegrifPsasso-

ziation anch auf engliscbe Appellativa iibertragen, wie wenn
„slepe“ Schlaf m. wegen „Somnus“ (Scblafgott), „dawing“ (Tages-

anbruch) fern, wegen ^Anrora^, „swalwe“ (Schwalbe) fem. wegen
jProcne“ ist. Aber nicht blob heidnisch-klassische Vorstellnngen,

sondern anch christliche haben ofters anf die Wahl des Gienns

bestimmend eingewirkt. Sehr bemerkenswerte Ealle batten wir

bei den Wortem die Laster nnd den Tod bezeichnen gefunden.

„Chnrche“ (Kirche) wird als Mutter der Menschheit, als Christi

Brant anfgefafit.

Die eigentliche Personifikation spielt fast nnr in der alle-

gorischen Dichtnng eine Rolle (Langland), vor allem in den

Moralitaten, wo Abstraktionen wie Tngenden nnd Laster, seelische

Krafte nnd menschliche Zustande, Gattnngs- nnd Kollektivbegriffe

als handelnde Personen anftreten. Die Laster nehmen beziiglich

des Genus eine besondere Stellnng ein, wie wir sahen. Indessen

anch andere Abstraktionen sind, wo sie personifiziert er-

scheinen (d. h. wo ihnen nicht blofi ein personliches Genus aus

irgend einem Grnnde beigelegt wird) in der allegorischen Dichtnng

nnd den Moralitaten vielfach mascnlina. Das Geschlecht der alle-

gorischen Fignren wechselt iiberhanpt sehr stark, ist aber nicht

etwa blob anf den besonderen Charakter der einzelnen AUegorien

znriickzufiihren. Es spielen anch hier die verschiedenen Einfliisse

hinein, die anch sonst, wie wir sahen, die Wahl eines bestimmten

Genns im me. veranlassen konnen, bes. der Uebersetznngseinflnb

nnd die Reim- nnd Begriffsassoziation. Nnr in den Moralitaten
scheinen die mannlichen AUegorien ein grofies Ubergewicht zn

haben. Das wird man schwerlich dadurch erklaren koimen, dab

sie nnr von Mannern dargestellt wurden. Denn wo wir weibliche

Fignren treffen, legen sie z. T. anch weibliche Kleidnng an. Der
Gmnd liegt wohl nnr in der allgemeinen Maskulinten-
denz des Mittelenglischen, die, wie wir gleich zeigen

werden, sich iiberall da dnrchsetzt, wo sie nicht dnrch andere

Einfliisse dnrchkreuzt wird. Wo aber, wie in den Moralitaten, die

Personifikation dnrch die Anffiihrnng so sinnfallig wnrde, mnbten

anfiere sprachliche Riicksichten in der Wahl des personlichen
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Genus mehr zuriicktreten und das Maskulinum den Vorzug

erhalten.

Die meisten Personifikationen, die wir im Mittelengliscken finden,

sind aufs engste mit der allegorischen Literatur des Mittelalters

Terkniipft. Sie sind im ganzen der Ausflnfi dieser Literaturgattnng,

nicht aber der individnellen Pkantasie entsprungen. Kaum
irgendwo mackt sick die individuelle Pkantasie einzelner Sckrift-

steller geltend als Ausdrnck einer bestimmt ausgepragten Person-

Jichkeit. ISTur in der Answakl des Herkommlicken nnd in ikrem

Verkalten gegeniiber den lat. und franz. Qnellen untersckeiden

sick die Antoren von einander.

Auck der me. Maskulintendenz liegt nur eine Massenpsy-

ckologie, nickt Individualpsyckologie zu Grnnde. Es sind damit

alle jene Ealle gemeint, in denen unpersonlicke Snbstantiva, Con-

creta nnd Abstracta, einheimische nnd Lehnworter, als Masculina

ersckeinen, letztere oft gegen das franz.-lat. Genus, und wo kein

anderer ersicktlicher Grand fiir die Wahl des Mascnlinums ange-

nommen werden kann. Die Belege sind so zaklreich, da6 wir sie

nnr ans dem allgemeinen Zuge erklaren kbnnen, den wir auck auf

anderen Gebieten der Syntax begegnen (z. B. dem der Congrnenz),

namlich dab dem Masculinnm vor dem Femininum der Vorrang ge-

geben wird. Das ist natiirlich nicht bloB mittelalterliche Anffassung,

sondern mensckliche Anschaunng liberkaupt. Es ist der Mann, das

mannlicke Denken, das wie in der Welt so anch in der Sprache

den Ansschlag gibt. Nnr insofem mackt sick im Mittelengliscken

anch dabei der Geist des Mittelalters geltend, als die individuelle

Pkantasie so gut wie ansgeschlossen ist und nnr die allgemeine

Antfassnng zum Ausdrnck kommt. Von dickterischer Personi-
fibation kann daker anch kier in den allermeisten Fallen kaum
die Bede sein. Vielfach ersetzt das Masculinnm nnr das ab-

weichende Genus der fremden Vorlage, und wo wir es ansckeinend

mit Originalstellen zu tun haben, sind die Belege, in denen das

Masculinnm nickt dnrck assoziative Anleknnng an entsprechende

franz.-lat. Masculina entstanden sein kann, durckans selten. Nur
in der ^Debate of Tools" (Streit der Werkzeuge), einem Denkmal
des 15. Jakrh., treten alle Werkzeuge als mannlicke Personi-
fikationen auf. Das kangt aber lediglich mit dem drama-
tiscken Ckarakter des Streitgedichts zusammen. Die Wahl des
Mascnlinums kier spricht aber wieder deutlich fiir die Maskulin-
tendenz. Der mittelalterliche Mensch katte eben zu Natur und Welt,
geistigen und korperlichen Dingen kein so personlickes Verkaltnis
wie der moderne Mensch. Auck fiir den grofiten me. Dickter,
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Chaucer, der in vielem schon modem geartet ist, wird man dich-

terische Personifikation kaum erwarten konnen. Die personlichen

Genera bei ihm sind in ihrer Art von denen der iibrigen Dichter

nicht verschieden, nur dafi sie (auBer in IJbersetzungsschriften)

recht sparKch anftreten. Nur an ganz vereinzelten Stellen konnte

man sick veranlaBt fiihlen dichterische Personifikation anznnehmen.

Aber auch bier ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, daB sie im

AnschluB an ein nns nnbekaimtes fremdes Vorbild entstanden ist.

Erst in der neneren Zeit, seit dem 16. Jahrhundert, nnter

dem EinfloB der Renaissance und der durch die Reformation be-

wirkten Abkehr von den mittelalterlichen Traditionen
,

erweitert

sich mit dem modernen Denken und Fnhlen auch das Gebiet der Per-

sonifikation unpersonlicher Substantiva und wird in den Schopfungen

der groBen Schriftsteller zum Ausdruck ureigenster Personlichkeit.

Wenn wir das Gesamtbild der auBerst reichen literarischen
Produktion iiberblicken, so ist die Eiille und Mannigfaltigkeit der

hier in Betracht kommenden Erscheinungen so groB, daB es dem
Forscher nicht leicht ist, in diesem Labyrinth der Literatur-

und Stilgattungen, die gemeinsamen tmd Sonderzuge der Zahl und

dem Werte nach genauer zu bestimmen. Die Probleme aber er-

weitern und vertiefen sich noch, wenn wir auch die Umgangs-
sprache der Gebildeten und Halbgebildeten oder gar die Vul-
garsprache in den groBen Stadten und die Mundarten auf

dem Lande in den Bereich unserer Betrachtung ziehen. Es ware

falsch auch nur eins dieser wichtigen Gebiete unberucksichtigt zu

lassen, da dock ein Volk eine unzertrennliche Einheit bildet und

jede Einzelerscbeinung mit dem Ganzen in Zusammenhang steht.

Die mittelalterliche Tradition der personlichen Genera

Tuipersonlicher Substantiva setzt sich unter den neuen Verhaltnissen

in der Literatnr nur da fort, wo die gleichen Voraussetzungen

noch vorhanden sind, wie bei der Identitat und gewissen allgemein

verbreitetenVorstellungen, oder wo der frfiber schon bestellte Boden

neue Nahrung erhalt. Der EinfliuB der klassischen Sprachen,

besonders des La t ein seit der Hochrenaissance
,

der den des

Franzosischen jetzt fiberwiegt, bewirkt, daB auch die Schrift-

steller der neuenglischen Zeit, und mehr noch als im Mittel-

englischen, sich bei der Personifikation abstrakter Begriffe,

wenn das Wortmaterial den genannten Sprachen entlehnt ist, nach

dem grammatischen Genus dieser ricbten. Namentlich die zahlreichen

Ausgange auf „-y, -ty, -ioun, -on, -ess (auch engl. -ness), -ance, -ence“

etc. stellen in der gehobenen und dichtferischen Sprache
das groBte Kontingent der Feminina durch Reimassoziation dar.
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Nur Shakespeare nimmt auch tier, soweit man einzelne Schrift-

steller untersucht hat, eine Sonderstellung ein. Nur etwa die

Halfte der lat.-romanischen Lehnworter bewahren, wenn sie per-

sonifiziert sind, hei ihm das Genus der TJrsprache, wahrend der-

artige Worter bei dem gelehrten Ben Jonson und auch den an-

deren zeitgenossischen Dramatikern fast durchweg feminina sind.

IJnd dasselbe gilt im ganzen auch fiir die neueste Zeit. Der Grand
liegt fiir Shakespeare aher nicht in der geringeren Kenntnis der

lat. und franz. Sprache, deren Elemente er doch heherrschte, son-

dern in der starkeren und kiihneren Phantasie seiner urwuchsigen

Personlichkeit, die sich iiber Eormalien des Stils hinwegsetzte.

Ein literarischer Zusammenhang aher in der Wahl des Genus per-

sonifizierter Abstrakta mit der mittelenglischen allegorischen

Dichtung und besonders den Moralitaten, die zu'Shakespeare’s Zeit

in gewissen Kreisen noch gepflegt warden, laBt sich nicht er-

weisen und kame hochstens fiir ganz vereinzelte Ealle in Betracht.

Der sprachliche Einflufi des Lateinischen undFranzo-
sischen macht sich ferner in noch starkerem Grade als im spateren

Mttelenglischen in gewissen schon friiher beriihrten Gruppen von

Wbrtern geltend, wobei zugleich wieder die mythologischen Vor-

stellungen des klassischen Altertums, namentlich in der Zeit der

engliscben Hochrenaissance, eine Rolle spielen. Es setzt sich hier fur

das Englische allmahlich eine literarische Tradition fest; Genera,

die wir als traditioneUe bezeichnen kbnnen. Daher kommt es, da6

in der gehobenen Sprache die Berge und Strome fast' durch-

weg masculina, die Erde, Lander und Stadte fast immer weiblich

sind. Ahnliches gilt auch von den Gestirnen. Die personifizierten

Naturerscheinungen sind, falls es sich um lat.-franz. Lehnworter

handelt, ihrer fremden Herkunft entsprechend meist feminina. Wo
das Genus abweicht, liegt fast immer eine momentane ganz indi-

viduelle Personifikation vor. Nur die Sonne ist stets masculinum und

der Mond nur femininum. Wie stark iiberhaupt die fremden Ein-

fliisse die englische Sprache in formaler Hinsicht beherrscht haben,

zeigt am deutlichsten das Wortmaterial der einheimis chen
Abstrakta, deren vielfach abweichendes und wechselndes Genus
in greUem Gegensatz zu den Abstrakten lat. und franz. TJrsprungs

steht.

Was indessen die neuenglische Literatur am meisten charak-

terisiert und sie von der mittelenglischen durch eine tiefe Kluft

trennt, das ist die dichterische Beseelnng, die auf indi-
vidueller Begriffs- und Gefiihlsassoziation beruht.

Hier zeigt sich auch die Kunst der grofien Meister im hellsten
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Licht. Vor aUem ragt auch wieder Shakespeare als einer der

Schopferischsten and Phantasiereichsten hervor. FreiHch ist es nicht

immer leicht, auf diesem Grebiete das rein Personliche and
Momentane von dem, was viele in gleicher Weise binden kann,

zn scheiden. Denn wir haben es oft nnr mit VorsteUangen and
Empfindangen za tan, die bei der groBen Mebrzahl der GrebUdeten

iiberbaapt vorbanden sind. So wenn das Starke, Grofie, Gewaltige,

das Scbrecklicbe and Gewaltsame als etwas maimliches
,
dagegen

das Scbwacbe, Zarte, Sanfte, Schone, Liebliche als etwas weib-

liches aafgefafit werden. Die rein personliche Aaffassang lafit sicb

nar dann mit einiger Sicberheit feststeUen, wenn die Personifi-

kation dem GewobnbeitsmaBigen and Traditionellen widerspricht,

Oder dasselbe Wort bei demselben Dichter verscbieden aafgefaBt

wird. Das Spiel der seelischen Krafte ist aber bier so mannig-

faltig and verwlckelt, die Aaffassang der einzelnen Scbriftsteller

je nacb Bildung and Charakter so verscbieden, daB die Ursacben,

die im einzelnen Falle ein bestimmtes Genas bervorgerafen baben,

oft nar erraten oder vermatet werden konnen. AUerdings sind

wir haafig aacb in der Lage an den vom Dichter hinzagefagten

Attribaten, Bildem andVergleichen die besondere Art der Personi-

fikation za erkennen. Aucb die Affektion, die Neigang die

der Antor einer Sacbe entgegenbringt, spielt in vielen Fallen eine

groBe Rolle. Andererseits spiegelt sicb in der Personifikation oft

aacb nar ein lebbaftes Temperament wieder, das die Dinge

gem personlicb aaffaBt, wobei es gleichgiiltig ist, ob sie als mwnlicb
oder weiblich erscbeinen, da der Scbriftsteller von keiner bestimmten

Vorstellang beherrscht wird. Daber liegen die Verhaltnisse grade

dort am verwickeltsten
,
wo es sicb am Gegenstande tmd

Dinge handelt, mit denen der Mensch viel in Beriihrong kommt,

die er z.T. selbst verfertigt and zn denen er ein personliches Ver-

haltnis gewonnen hat. Denn aoBer den Abstrakten werden nar

diese, nicbt aber etwa formlose Massen oder Stoffnamen personifi-

ziert. Wir finden bier teils das mannliche, teils das weibliche Ge-

schlecht, and es ist schwer zn sagen, welches von beiden iiberwiegt

and warnm das eine dem andern vorgezogen wird. Ofter finden

wir fiir denselben Gegenstand sogar zweierlei Geschlecht, wie

wenn der „ Ball" mit dem gespielt wird, sowohl mit nbe^ als „she“

bezeichnet ist. Wenn die Nadel aber nur femininam, das Scbwert

nar mascalinam ist and anderes dergleichen mehr, so ist das in

der Natnr der Sacbe begriindet. Anders dagegen liegen die Dinge

bei den Schiffen and Fahrzengen, die in der ganzen nen-

englischen Zeit faBt nar als weiblich erscbeinen. Man hat dafiir

Kachricliteii
;
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die verschiedensten Griinde geltend machen woUen. Die einen

behaupten
,

die Namen der Schiffe seien in der alteren Zeit

meist weibliche gewesen (wobei man auf Chaucer’s Mandeleyne
hinwies), andere glanben, man habe die mit Masten nnd Segeln

ausgeriisteten nnd anch sonst reichlich geschmiickten Schiffe mit

geputzten Frauen verglichen, zumal Ben Jonson einnial ein anf-

gepntztes Franenzimmer mit einer getakelten Fregatte ver-

gleicht. Die meisten Neueren nehmen wohl an
,

da6 hier ein

aUgemeiner natiirlicher Zng vorliege, das Vielgebrauchte, Ver-
trante gleichsam als Lebensgefahrtin zu betrachten, wobei man auf

die mannigfachen sonstigen Feminina bei Gegenstanden hinweist.

Der wahre Grund ist meines Erachtens ein vollig anderer. Zwar
hat die mittelenglische Literatur nnr wenig Belege nnd vereinzelt

solche Falle, in denen das Femininnm das franz. Genus derVorlagevon
„nief“, nnef“ wiedergibt. Doch im 16. Jahrh. ist das Femininum fiir

Schiffe schon vollig eingebiirgert. Wir finden es nicht nur in der

Dichtung, sondem auch in der Prosa, sowohl in Hakluyt’s „See-

reisen“ als z. B. anch in dem knrzen sachlichen Bericht fiber

die Besiegung der Armada in einer engl. Zeitung „the English

Mercuric" aus dem Jahre 1588. Das Femininum der Schiffe war
wie auch jetzt nicht blofi auf jene FaUe beschrankt, in denen eine

besondere personliche TeUnahme an einem Schiff sich kundgab.

Die Namen der Schiffe aber, von denen wir seit dem letzten Viertel

des 13. Jahrh. in dem ^Calendar of Patent Rolls" umfangreiche

Listen besitzen, waren in mittelenglischer Zeit sehr mannigfaltig.

mannliche und weibliche. Indessen die Namen, unter denen die

mannlichen fiberwiegen, haben fiir unsere Frage keine Bedeutung,

wohl aber die Tatsache, da6 in den genannten Listen die Schiffe

sehr hanfig mit dem franzosischen Artikel „la“ (selten „le“)

verbunden werden. Es heifit „la barge sancti spiritns", „la

Cristofre" „la Petre" (of. Westminster), la James u. s. w., wobei
natiirlich das femininum „nef“, „nief“ (aus navem) zu erganzen

ist. Im Franzosischen hatten also die Schiffe, gleichviel wie sie

hiefien, das weibliche Geschlecht. Nur von hier aus laBt es sich

erklaren, da6 der Englander, der mit franzosischen Schiffen am
meisten in Berfihrung kam, das weibliche Genus fibemahm, das
er von den franzosischen Matrosen taglich horen muBte. Auch
werden manche Englander auf franzosischen Handelsschiffen als

Matrosen gefahren sein. Aus den Kreisen der englischen Seefahrer,
wo das franz. Genus sich allmahlich eingebiirgert hatte, mufi das
weibliche Geschlecht fiir Schiffe dann auch in andere Bevolkerungs-
schichten eingedrungen sein und schliefilich in die Literatur Auf-
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nahme gefunden haben. Es ist ein ahalicber Vorgang wie der,

dtirch welchen wir Deutsche von den Englandern gelernt haben
die Schiffe als weiblicb zu bezeichnen

:
^die Moltke“ u. s. w.

Waren die Scbiffe nun einmal feminina im Engliscben geworden,

so ist es nicht verwunderlicb, dab dieselbe Anschauung aucb auf

andere Fabrzeuge analogisch ansgedebnt wnrde, bis auf die

spateren Lokomotiven, Eisenbahnziige und Fabrrader, und letzthin

sogar auf die Automobile und Aeroplane.

Mit dem personlichen Genus unpersonlicher Gegenstande ist

aber fast immer eine gewisse Affektion oder temperamentvoUe
Auffassung verkniipft. Es ist daher erklarlich, dab das Femininum
der Schiffe und Fabrzeuge grade in solchen Fallen zur Geltung

kommt. Indessen hat sich das fern. Genus bier so sehr im eng-

liseben Leben festgesetzt, dab wir es ofter aucb bei rein fach-

mannischer Bescbreibung finden, wo es sich nur irm den Ban und
die Konstruktion handelt. Das oft auf feinster Empfindnng be-

rubende Wechselspiel zwischen dem personlichen und unperson-

lichen Genus der Schiffe und Fabrzeuge, wie es sich ja aucb sonst

bei andern Gegenstanden beobachten labt, findet besonders in der

Dichtung scbonste kiinstlerische Ausgestaltung.

Die Personifikation unpersonlicher Substantiva im weitesten

Sinne genommen, also einschlieblicb aller FaUe, in denen das per-

sonlicbe Genus auf formalen spracblichen Frsacben beruht, spielt

iiberhaupt in der Literatur die grobte Rolle, in gewahlter
Prosa und Dichtung. Der wi s s enscbaftlicben und fach-
mannischen Prosa ist sie meistens fremd; die Grenzen sind natiir-

lich keine festen, wie ja aucb die Stilarten nicht reinlich gescbieden

sind. Sonne und Mond, Lander und Fliisse, Schiffe und Fabrzeuge
baben daher in nicht gehobener Prosa, wie die sonstigen Gegen-
stande und Abstrakta, in der Hegel das neutrale Geschlecht. Ans-
nahmen sind wohl bei Landem und Fahrzeugen am hanfigsten anzu-

treffen. Die Auffassung und das Gefuhl des Schreibenden sind fiir

die literarische Produktion vor allem mabgebeud. Daher verhalten

sich anch die Dichter durchaus nicht gleich, nicht einmal innerhalb

derselben Literaturgattang. Auch zeitliche Stromungen kommen
in Betracht. Die temperamentvoUe and leidenschaftliche Dichtung

der engl. Hochrenaissance unterscheidet sich auch in der Personi-

fikation wesentlich von der niichtemen Schule Pope’s, wahrend sie

sich mit der Romantik eines Scott und Burns wieder stark be-

riihrt.

Die geringste Neigung zur Personifizierung besitzt die g e -

bildete Um gangssprache, obwohl auch hier das Temperament

9 *
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Einzelner die niiclnterne Regel manchmal durchbricht. Nur Schiffe,

Boote und Fahrzeuge haben ancb bier oft das personlicbe tradi-

tionelle Genus, wie denn grade der Sport dnrcb das Interesse an

den betr. Gegenstanden leicbt znr Personifikation ffibrt.

Im Gegensatz znr Umgangsspracbe der Gebildeten weist die

niedere Volksspracbe und die Vulgarsprache wieder eine

groBe Zahl personlicher Genera, Mascnlina und Feminina anf, und

zwar vor allem bei Werkzengen und Gegenstanden, mit denen der

Sprecbende durch Bernf und Umgebnng verbnnden ist. Die groBere

Sympathie scheint auch bier das Femininum zu bevorzngen, wab-

rend das Masculinum das Wncbtige nnd Kraftvoile bezeicbnet.

Doch sind nicht uberall feste Normen zu linden. Freilicb kennen

wir diese Sprache fast nnr ans der Wiedergabe der Schriftsteller,

wo sie vielfacb literarisch und persbnlich gefarbt ist und oft keinen

sicheren MaBstab fiir die Wirklichkeit abgeben kann.

Am eigenartigsten liegen die Verhaltnisse in den Mund-
a r t e n

,
auf dem Lande. Doch ancb bier kommen, wie in der Vul-

garsprache. nur Bezeichnungen fiir Gegenstande des taglichen Ge-

brauchs und der nachsten Umgebnng in Betracht. Fiir anderes

hat der Bauer nnd Kleinburger kamn Verstandnis nnd Teilnahme.

Abstrakta haben kein personliches Genus. Stoffnamen sind na-

tiirlicb gleichfalls ausgeschlossen. Die Beurteilung der Genera

im einzeinen ist aber bier deshalb so schwierig, weU wir von den

Dialektforschern meist mit ganz summarischen Angaben abgespeist

werden und der Wortschatz im einzeinen viel zu wenig erforscbt

ist. Auch sind die Personen, die man befragt hat, nicht immer
einwandfreie Zeugen gewesen (Dialektschriftsteller sind iiberhaupt

keine solcben) und hat man eine tunlichst reiiJicbe Auslese des

speziiisch Mundartlichen kaum irgendwo angestrebt. Zumal die

englischen und scbottischen Mundarten schon in starker Auf-

losung begrilfen sind. Vielerlei Fremdes hat sich durch den Ver-

kehr eingeschlichen und da die Begeisterung fiir Sport und Spiel

alle Bevolkerungsklassen Englands durchdrungen hat, ist auch an-

zunehmen, daB beziiglich der Genera auf diesem Gebiete eine starke

Wechselwirkung zwischen den tonangebenden Gebildeten und den
ungebildeten Massen stattgefunden hat.

Soweit man das reiche Dialektmaterial untersucht hat, scheinen

die personlichen Genera fiir unpersonliche Gegenstande in den Mnnd-
arten haufiger als sonst im Englischen, auch haufiger als in der Vul-
garsprache zu sein. Die Wahl des Genus aber ist durchaus ver-
schieden. In vielen Gegenden wiegt das Masculinum, in anderen
das Femininum vor; in manchen spielen beide eine Rolle. Doch
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sind die Dinge noch zu wenig geklart. Die Feststellnng dieser

Verhaltnisse ist deshalb mancbmal so schwierig, weil die Pronomina,

die den Ausschlag geben, in so mannigfaltigen Ponnen erscbeinen,

da6 es oft scbwer zu bestimmen ist, ob die betr. Pronominalfonn

als Masculinuni oder Femininnm aufgefabt werden muB. Ancb sind

die personlicben Grenera vielfacb kaum nocb als Personifikationen

zu betrachten, da fur unpersonlicbe Gegenstande sicb oft ein be-
stimmtes Genus, bier Masculinum dort Femininum durcbgesetzt

bat. So sind z. B. im westlicben Somersetshire die Gegenstande nur

mascnlina, die Abstrakta und Stoifnamen nur neutra. Hier batte

sicb also, nacb dem Aussterben des grammatischen Genus im Friib-

mittelengliscben, wieder ein nenes grammatisches Genus auf p s y -

chologischer Grundlage entwickelt. So scbeint sicb hier der

Kreislauf allmahlich zu vollenden, wie wir ibn sonst noch bei der

Geschlechtsgebung und im Eingang unserer Betrachtnngen auch

aof anderen Gebieten der engUscben Sprache schon angebahnt

fanden.



Adresse zum 250jahrigen Bestehen der Royal

Society in London.

Die Kbnigliche Gesellschaft sandte der Royal Society in London

zu der im Juli stattfindenden Feier ihres 250jalmgen Bestehens

folgende von Herm O. Wallach liberreichte Adresse:

Regiae Societati Scientiamm Londinensi qninquaginta lustromm

memoriam feliciter agenti tantam praeteritomm temponun gloriam

praesentiumque felicitatem congratnlantes futnrorum saecnlomm
pares anguramur eventus.

Nam quo die Societas a Roberto Boylio constituta Regiae

nomen accepit
,
nova lux ingenii humani studiis affulsit

,
cum se-

mina renatarum litterarum temporibus iacta in agro Baconis Veru-

lamensis opera praeparato altas radices egissent et ad insperatam

fructuum adcrescerent ubertatem. satis est reminisci primitias fere

Societatis magnum Newtonera protulisse. sed post Newtonis tem-

pera dici vix potest quot quantarumque rerum indagatio Societati

Regiae debeatur. neque enim attinet commemorare Observatorii

Greenwicbensis vel Laboratorii Institutionis Regiae merita vel ex-

peditionum Cookii Rossii aliorumque immortalem memoriam vel

snmmorum virorum nomina suscitare, quorum cum suam quisque

aetatem ampliore scientiae lumine auxerit, coniuncti omnes acta

Regiae Societatis inlustraverunt labore famaqne. quorum potissi-

mum opera factum, sed et popularium prudenti liberalitate ,
ut

inter Academias naturae scientiae deditas non aetate tantxim et

vetere gloria, vemm virtute et factis aut cum primis ant prima

numeretur ac robore vere iuvenali gaudens futuri quoque temporis

palmas victrices afPectet.

Qua laude fulta Regia Societas ut semper quae communi
scientiarum utilitati inservirent sua auctoritate promovit, hac nostra
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aetate Academias totius orbis coniimcti laboris vinculis colligandi

grande consiliiun cepit et execnta est. qnod non sine nostra opera

factnm esse libenter recordamnr atqne in posterum quoqne longam

stndiorum commnnionem feliciter duratnram esse speramns.

Regia Societas Litterarom Gottingensis.

Datum Gottingae die XV mensis Junii a MCMXII.
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