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Bericht des abtretenden Sekretars iiber das Gescbafts-

jahr 1917/1918.

Die KoniglicLte Gesellscliaft der Wissenschaften hat wahrend
des abgelaufenen Geschaftsjahres 14 ordentliche und zwei offent-

liche Sitzongen gehalten, iiber deren -wissenschaftlicheii Teil xmten

berichtet ist.

Die Nachrichten der mathematisch-physikalischen Klasse sind

in drei Heften und- einem Beiheft, die der philologisch-historischen

Klasse in fiinf Heften erschienen.

Von den Abhandlnngen der philologisch-historischen Klasse

sind erschienen:

XV. Bd.j Nr. 1. Johannes Flemming, Akten der ephesi-

nischen Synode vom Jahre 449. 188 S.

XVI. Bd., Nr. 3. E. Eabelund 'W'. Spiegelberg, Papyrns-

urkunden der offentlichen Bibliothek der Universitat zn

Basel. 99 S.

XVI. Bd., Nr. 4. Gnstav Korte, Gottinger Bronzen. 64 S.

n. 19 Taf.

XVI. Bd., Nr. 5. Eugen Petersen, Rhythmus. 104 S.

XVI. Bd., Nr. 6. H. Oldenberg, Znr Geschichte der alt-

mdischen Prosa. 99 S.

Die Gottingischen Gelehrten Anzeigen sind nnter der Re-

•daktion von Herrn Dr. Joachim wie bisher fortgefiihrt.

Tauschverkehr wurde fiir die mathematisch-physikalische Elasse

mit der Bibliothek der Stockholmer Hbgskola eingeleitet. Tiber

die der Gesellschaft im Jahre 1917 dnrch Tansch nnd sonst zn-

gegangenen Schriften gibt das weiterhin mitgeteilte Verzeichnis

.Anskunft, das zugleich als Empfangsbestatigung dient.

Znr IJnterstiitznng wissenschaftlicher Arbeiten bewilligte. die

Gesellschaft

:

Naclirichten; geacbaftl. Mitteilnngeii 1918. 1. 1



2 Bericht des abtretcnden Sekretars iiber das Gesehaftsjahr 1917/1918.

Herrn Schroder fiir die Heransgabe der mittel-

alteriichen BibliotheksbataJoge M. lOOO

Der kgl. sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften

fiir die Teneriffa-Expedition „ 600

Herm Debye fiir Tlntersuchungeii Tiber -Molekiil-

Tind AtomstrxiktTir 1200

Herm Andreas fiir sprachliche Studien mit Kriegs-

gefangenen
„ 1000

Fiir die Heransgabe der Werke yon Granfi . . . . „ 7600
Fiir die Bearbeitnng des PoggendorflPschen Hand-

worterbnchs
^ 600

Dem korrespondierenden Mitgliede Herrn M. Noether in

Erlangen -wurden aus Anla6 seines 50jahrigen Doktorjnbilaums
die 0’1'Sck'wiinsche der Gesellschaft ansgesprochen.

Dnrch allerhoehste Erlasse yom 30. April 1917 nnd yom 19.

MeH 1917 -warden die Herren E. Schroder nnd C. Hnnge zn
Sekretaren der Gesellschaft ernannt, nachdem Herr Littmann
dtarch seine Versetznng nach Bonn ansgeschieden nnd der lang-
jghrige hochverdiente Sekretar der mathematisch - physikalischen
Klasse Herr Ehlers mit Ablanf des Geschaftsjahres znriick-

getreten war.

Zu ordentlichen Mitgliedern -warden in der philologisch-histo-

rischen Klasse am 10, November 1917 gewahlt nnd dnrch aller-

hochsten Erlafi vom 11. Februar 1918 bestatigt:

Alfred Hahlfs,
Mark Lidzbarski (korr. MitgHed seit 1912),
Heinrich Maier,
Eduard Herrmann.

Die Gesellschaft wahlte zn answSrtigen Mitgliedern in der
mathematisch-physikalischen Klasse:

Karl von Linde in Miinchen,

Max Planck in Berlin (korr. Mitglied seit 1901);
in der philologisch-historischen Klasse:

Carl Hobert in Halle (korr. Mitglied seit 1901),
Elias von Steinmeyer in Erlangen (korr. Mitglied seit

1894),

Die Gewahlten warden dnrch aUerhochsten Erlafi vom 11 Febr.
bestatigt.

Zn korrespondierenden Mitgliedern wahlte die Gesellschaft in.
der mathematisch-physikalischen Klasse:

Leopold Fejer in Budapest,
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Arnold Sommerfeld in Miiuchen,

Adolf Sclunidt in Potadamj

Endolf Franz Wegscheider in Wien,

Friedrich Kustner in Bonn,

Johannes von Fries in Freiburg i. Br.
;

in der philologisch-historischen Hasse:
Walter Amelung in Berlin,

Richard Heinze in Leipzig,

Franz Ritter von Wieser in Innsbruck,

Reinhold Seeberg in Berlin,

Franz Boll in Heidelberg.

Lurch den Tod verlor die . G-esellschaft ihr Ehreninitglied

Julius Wellhausen und ibr ordentliches Mitglied Q-ustav
Forte, zu deren beider Gedachtnis iu der offentlichen Sitzung

ana 11. Mai gesprochen wurde und ihren Assessor Bernhard
To liens, den Leiter des agrikulturtechnischen Laboratoriums der

Hniversitat, dessen sorgfaltige Arbeiten iiber die Verbindungen

der Zuckergruppe und namentlich iiber die mit fiinf Fohlenstoff-

atomen, die Pentosen, deren Vorkommen er u. a. in den ver-

schiedensten Algen, Moosen, Flechten nachwies, ihm einen ange-

sehenen Namen in der wissenschaftHchen Welt schufen; ferner die

auswartigen Mitglieder;

20. VIII. 17 AdolfvonBaeyerin Miinchen, den groBen Chemiker,

dessen Wirken in einer Rede der offentlichen Sitzung

am 11. Mai geschildert worden ist;

6. I. 18 Georg Cantorin Halle, einen der genialsten Mathe-

matiker unserer Zeit, der dutch die Schopfung der

Mengenlehre der Technik des mathematischen Len-

kens neue Wege gebahnt hat;

15. VI. 17 RobertHelmertin Potsdam, den langjahrigen Leiter

des geodatischen Instituts, der durch die Beobach-

tungen der Schwerkraft merkwiirdige Schliisse auf

die Massenverteilung unter den Eontinenten der

Erde gezogen hat;

26. I. 18 Ewald Hering in Leipzig, den Meister der Physio-

logie, dessen Forschungen neuen AufschluB brachten

uber die Empfindungen von Lioht und Farbe und den

Raumsinn des Auges;

7. IV. 18 Albert Hauck in Leipzig, den Verfasser der monu-

mentalen Kirchengeschichte Leutschlands
,

die auf

griindlichster Einzelforschung fuBend den Einrichtun-

1 *



4: Bericht des abtretenden Sekretars fiir das Geschaftsjahr 1917/1918.

gen and den Personlichkeiten, den geistigen nnd po-

litischen Stromnngen in gleicker Weise gereckt wird

nnd dnrch die Weite des Blicks nnd die Kraft der

Darstellnng alleYorganger nnd Mitbewerber nbertrifft

;

imDez.1916 Pasqnale Villa ri in Plorenz, einen der wirksamsten

nnd gefeiertsten Historiker nnd Politiker des Konig-

reichs Italien; einst ein iiberzeugter Ankanger nnd

Verehrer Deutscblands nnd der deutsoken Wissen-

sckaft, der er mancke Dienste geleistet kat;

weiter die korrespondierenden MitgHeder:

4. XI. 17 MaxBaner in Marbnrg, dem wir wissensckaftlick

und padagogisok -wertvolle mineralogiscke Arbeiten

verdanken

;

16. I. 18 Ludwig Edinger in Frankfort, den Nervenarzt und

Nervenforsoker, dessen vortrefflicke Beobacktnng und

feine Scklufifolgernng den Zusammenkang der Teile

des G-ekims mit ikren besonderen Funktionen beim

Menschen sowokl wie in der Tierreike nack vielen

Bicktungen aufgeklart kaben;

. VIII. 17 Georg Frobenius in Berlin, dem wir wesentlicke

Fortsckritte in der Algebra, der Gruppentheorie und
der Zahlentkeorie verdanken;

11. X. 17 August von Froriep in Tubingen, dessen grund-

legende TJntersuchungen iiber die Bildung des mensoh-

licken Kopfes auok in weiteren Kreisen bekannt ge-

worden sind durck seine Bestimmung von Sckillers

Sckadel. Es gelang ikm durck zuverlassige wissen-

sckaftlicke Metkoden in demWust'von Knocken der

in dem eingestUrzten sogenannten Kassengewblbe in

Weimar beigesetzten Personen den Sckadel Sckillers

mit Hilfe der Totenmaske nackzuweisen;

30.VIII.17 Adolf Kocker in Hannover, den Verfasser einer

grofiziigigen Gesckickte von Hannover und Braun-

sckweig, die voM westfaliscken Frieden bis zur eng-

liscken Tkronbesteigung der Dynastie reicken sollte,

von der aber leider nur die ersten beiden Bande ver-

bfFentlickt sind: ein eckter Sckuler H. v. Sybels kat

er auf durckaus aktenmaBiger Grundlage eine lebens-

volle Darstellnng geboten, frei von aller partikula-

ristiscken Vorliebe, mit kellem Blick fiir die natio-

nalen Interessen Deutscblands;
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24.XIL 17 Carl Eabl in Leipzig, den Anatomen, der in seinen

Untersuchnngen die auscMaggebende Bedeutung der

kleinsten Bauelemente des Korpers, der Zellen, fiir

• die Vererbung nnd fiir .4ie Variabilitat kennen ge-

lekrt bat

;

24. XL 17 HermannVocbting inTiibingen, der, ans der gart-

neriscken Praxis stammend, in der experimentellen

Erforsckung der Fragen der Organisationspkysiologie

nnd der Entwicklnngsphysiologie vorangegangen ist.



Verzeichnis der im Jahre 1917/18 abgehaltenen

Sitzungen und der darin gemachten wissenschaftlichen

Mitteilungen.

Offentliche Sitzung am 12. Mai 1917.

<3redaclitnisredeii der Herren

E. Landau anf Richard Dedekind (Nachrichten, Geschaftl.

Mitteilungen 1917, S. 60),

E. Schroder anf Wilhelm Meyer (Ebda S. 76),

D. Hilbert anf G-aston Darboux (Ebda S. 71).

Ordentliche Sitzung am 9. Juni 1917.

E. Landau legt vor: E. He eke (Basel), tlber die X-Eunktionen

und den Dirichletschen Primzahlsatz fiir einen beliebigen Zahl-

korper. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1917, S. 299.)

G. Tammann, Die Duktilitat der Metalle und ihre Stellung im
periodischen System. (Nachrichten, math.-phys. Kl., 1917,

S. 247.)

P. Debye, Der erste Elektronenring der Atome. (Nachrichten,

math.-phys.-Zl. 1917, S. 236.)

E. Schroder legt vor:

fW. Meyer, Bruchstucke eines Gedichtes aus der Karolingerzeit.
— Rythmische Paraphrase des Sedulius von einem Iren.

(Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1917, S. 589 u. S. 694.)

R. Reitzenstein legt vor: W. .Bousset und W. Liidtke,
Neue Beitrage zur Placidas-Eustachios-Legende. (Nachrichten,

phil.-hist. Kl. 1917, S. 703 u. S. 746.)

M. Pohlenz, Nochmals Platons Lysis. (Nachrichten, phil.-hist.

Kl. 1917, S. 660.)
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Ojtdeatliclie Sitzang am 23. Juni 1917-

E. Schroder legt Tor: fW. Meyer, Poetische NacMese ans dem
sogenaniiten Book of Cerne in Cambridge tind aus dem Lon-

doner Codex Regius 2 A XX. (Nachriehten, phii.-hist, Kl. 1917,

S, 597.)

R. Reitzenstein, Die Idee des Prinzipates bei Augustus. (KTach-

richten, pMl.-hist. Kl. 1917, S. 399 u. S. 481.)

E. Schroder legt vor; E. Petersen (Berlin-tSaleilsee), Rhythm us.

(Abhandlungen, phil.-hist, Kl. XVI, 5.)

K. Sethe legt vor: E. Hermann (G-ottingen), Die Buchstaben-

hamen Pi und Beta und die Erfindung der griechischen Schrift.

(Xachrichten, phil.-hist. Kl. 1917, S. 476.)

Ordentliche Sitzung am 7. Juli 1917.

E. Landau legt tot: A. Lo ewy (Ereibarg i. B.), Die Begleit-

matrix eines linearen homogenen Differentialausdruckes. (Nach-

richten, math.-phys. Kl. 1917, S. 255.)

Ordentliche Sitzung am 20. Juli 1917.

K. Be the. Die neuentdeokte Sinai - Schrift und die ^Entstehung

der semitischen Schrift. (Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1917,

S. 437.)

H. Oldenberg, Zur Geschichte der altindischen Prosa. (Abhand-

lungen, phd.-faist. El. XVI, 6.)

Ordentliche Sitzang am 26. Oktober 1917.

0. Wallach und E. Grote, TJntersaohungen aus dem IJniver-

sitatslaboratorium zn Gottingen. XXIX. (Nachriohten, math.-

phys. Kl. 1917, S. 319.)

E. Klein legt vor:

P. Stack el, C. E. Gauss als Geometer. (Beiheft zu den

Hachrichten, math.-phys. Kl. 1917, S. 25.)

H. Vermeil, Hber das mittlere KrummungsmaB einer «-fach

ausgedehnteuRiemannschenMannigfaltigkeit. (Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1917, S. 334.)

E. Ehlers, Die Gymnocopa der deutschen Siidpolar-Expedition

(gedruckte Monographie).

G. Tammann, Die Goldgehalte, bis zu denen die Kupfer-Gold-

und Silber-Gold-MischkristaUe bei der Einwirkung chemisoher

Agentien sich andern. (Xachrichten ,
math.-phys. Kl. 1917,

S. 386.
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J. Hartmann legt vor: L. Kruger, Die kiirzeste Entfernung

nnd ihre Azimnte zwiscten zwei gegebenen Punkten des Erd-

ellipsoids. (Nacbrickten, matb.-pbys. Kl. 1917, S. 427.)

G. Runge legt vor: P. Koebe, Nener Beweis (Kontinnitats-

beweis) des Fundamentalsatzesder Algebra. (Nacbrichten, matb.-

pbys. Kl. 1918, S. 46.)

H. Oldenberg legt vor; Tb. Zacbariae, Tiber die Breve no-

ticia dos erros qne tern os Gentios do Concao da India. (Nach-

ricbten, pbil.-bist. Kl. 1918, S, 1.)

Offentlicbe Sitznng am .10. November 1917.

Voitrag des Herrn P. Debye mit Versucben: Die Atomwelt.

Ordentlicbe Sitznng am 23. November 1917.

C. Runge legt vor; P. Koebe, Zur Geometrie der automorpben
Pundamentalgruppen. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1918,

S. 64.)

Ordentlicbe Sitznng am 7. Dezember 1917.

C. Runge legt vor: P. Koebe, Begriindung der Kontmuitats-
metbode im Gebiete der konformen Abbildung und Dniformi-
sierung, Voranzeige. 8. Blitteilung. (Nacbricbten, matb.-pbys,
Kl. 1918, S. 57.)

C. Tammann, tlber das Verbalten der Miscbhristalle von Cu,
Ag und Au zu cbemiscben Agentien und die Earben dieser

^,>1 Mischkristalle, (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1917, S. 373.)

Ordentlicbe Sitznng am 21. Dezember 1917.

E. Scbroder, Zur Heimatfrage bei Adam von Bremen. (Hansiscbe
Gescbicbtsblatter 1917, S. 361—366.)

0. Runge legt vor: P. Koebe, tlber die Hilbertscbe Minimal-
abbildung der scblichten Bereicbe. (Nacbricbten, matb.-pbys.
Kl. 1918, S. 60.)

G. Tammann, Tiber die galvaniscben Spannungen der Legierungen,
(Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1917, S. 346.)

Ordentlicbe Sitznng am 11. Januar 1918.

E. Klein legt vor: Leon Lichtenstein, Bemerkung zu der
Note: Die Metbode des Bogenelements in der Tbeorie der
Tlniformisierungstranscendenten mit Grenz- oder Haupt-Kreis.
(Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1917, S. 426.)
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Ordentliclie Sitzung am 25. Januar 1918.

0. Wallacli legt vor: A. Windaus xmd A. Tomicli, IJber-

fiihrmig des Mannits in Metiyl-cc-Pyran. (Nachricliten, math.-

pliys. Kl. 1917, S. 462.)

E. EHlers, Polycliaete Anneliden der Am- tmd Key-Inseln. (Ab-

handlringenderSenkenbergischennaturforschendenGresellscbaft.)

E. Klein, tJber Hilberts Grrnndlagen der Physifc, erste Note

(Nachricbten, math.-phys. Kl. 1916), ans einem Briefe an D.

Hilbert. (Nacbriobten, matb.-pbys. KL 1917, S. 469.)

E. Klein legt vor: Erl. E. Noetber, tlber DifiPerentialformen be-

liebigen Grrades. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1918, S. 37.)

' Ordentlicbe Sitznng am 8. Eebrnar 1918.

H. Oldenberg, Die vediscben Worte fiir scbon nnd Scbonbeit

nnd das vediscbe Scbonbeitsgefiibl. (Nacbricbten, pbil.-bist. Kl.

1918, S. 36.)

E. Klein legt vor: Maenncben, Die Wecbselwirkung zwiscben

Zahlenrecbnen nnd Zablentheorie bei C. E. Granfi. (Beibeft zn

den Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1918, S. 1.)

Ordentlicbe Sitznng am 22. Eebrnar 1918.

E. Landau legt vor:

Gr. Polya, tJber die Verteilnng der qnadratiscben Reste nnd

Nicbtreste. (Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1918, S. 20.)

J. Schnr, Einige Bemerknngen zn der Arbeit des Herrn

Gr. Polya iiber qnadratiscbe Keste nnd Nicbtreste. (Nacb-

ricbten, matb.-pbys. Kl. 1918, S. 80.)

G-. Tammann, Uber die Kekristallisation in Metallen. (Nacb-

ricbten, matb.-pbys. Kl. 1918, S. 1.)

E. Klein, EinVorscblag znr Berecbnnng der Energiekomponenten

in der Einsteinscben Grravitationstbeorie. (Erscbeint in den

Nacbricbten, matb.-pbys. Kl.)

Ordentlicbe Sitznng am 8. Marz 1918.

C. E/unge, Tiber den Satz von der Erbaltnng der Energie in der

Grravitationstbeorie.

E. Klein legt vor: Brendel, Tiber die astronomiscben Arbeiten

von GanB. (Beibeft zn deb Nachricbten, matb.-pbys. Kl. 1918,

S. 49.)

0. Miigge legt vor: H. Rose, Tiber die kristallograpbiscben nnd

optiscben Eigenscbaften des Amyrolins. (Ans dem nenen Jabr-

bncb fur Mineralogie.)
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0. Miigge, Ottrelith- nnd Karpholith-ScHefer aus dem Harz.

(Hachriditen, matk-phys. Kl. 1918, S. 12.)

E. Schroder, Beitrage zur Kritik des Herbert von . Eritzlar.

(Nachrichten, phU.-hist. El. 1918, S. 72.)

Ordentliche Sitznng am 22. Marz 1918.

E. Hermann, Silbischer nnd nnsilbischer Laut gleicher Artikn-

lation in «iner Silbe nnd die Aussprache der indogenaanischen

Halbvokale j nnd (Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1918, S. 100.)

E. Reitzenstein legt vor; Schramm, Mov&yxmv nnd onager,

(Nachrichten, phil.-hist. Kl, 1918, S. 260.)



Verzeichnis der Mitglieder der

Konigl. G-esellscliaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Elide Marz 1918.

Sekretare.
Carl Range.
Edward Sckroder.

Ehr en-Mitglied.

Conrad von Studt, Excellenz, zu Berlin, seit 1901.

Ordentlicke Mitglieder.

Matkematiscii-plLysikalisclie Klasse.

Ernst Ehlers, seit 1874.

Woldemar Voigt, seit 1883.

Eriedrick Merkel, seit 1886. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1880.)

Felix Klein, seit 1887. (Znvor Assessor seit 1871, korresp. Mit-

glied seit 1872.)

Gottfried Bertkold, seit 1887.

Albert Peter, seit 1889.

Otto Wallacb, seit 1890.

David Hilbert, seit 1895.

Emil 'Wiecbert, seit 1903.

Otto Miigge, seit 1909.

Gustav Tammann, seit 1910.

Georg Elias Muller, seit 1911.

Carl Range, seit 1914 (zavor korresp. Mitglied seit 1901), z. Z.

Sekretar.

Johannes Hartmann, seit 1914.

Paul Jensen, seit 1914.

Richard Zsigmondy, seit 1914.

Ludwig Prandtl', seit 1914.

Edmund Landau, seit 1914.
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Peter Debye, seit 1916.

Hans Stille, seit 1916.

Philologiscli-historische Klasse.

Hermann Wagner, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, seit 1881.

Grustay Cohn, seit 1893.

Nathanael Ponwetsch, seit 1893.

Richard Pietschmann, seit 1897.

Lorenz Morsbach, seit 1902.

Edward Schroder, seit 1903 (znyor korresp. Mitgl. seit 1894),

z. Zt. Sekretar.

Friedrich Andreas, seit 1904.

Karl Brandi, seit 1909.

Hermann Oldenberg, se'it 1909. (Znvor korresp. Mitgl. seit 1890.)

Max Lehmann, seit 1914.

Richard Reitzenstein, seit 1914. (Znvor korresp. Mitglied seit

1904.)

Knrt Sethe, seit 1914.

Max Pohlenz, seit 1916.

Alfred Rahlfs, seit 1918.

Mark Lidzbarski, seit 1918. (Znvor korresp. Mitgl. seit 1912.)

Heinrich Maier, seit 1918.

Eduard Hermann, seit 1918.

Answartige Mitglieder.
^

Mathematisch-physikalische Klasse.

Walter von Dyck in Miinchen, seit 1914.

Julius Els ter in Wolfenbiittel, seit 1902.

Emil Fischer in Berlin, seit 1907. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Wilhelm Foerster in Berlin-Westend, seit 1886. (Znvor korresp.
Mitglied seit 1876.)

Sir Archibald G-eikie in Shepherdsdown Haslemere (England)
seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1889).

Camillo Golgi in Pavia, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1892.)

Giovanni Battista Gras si in Rom, seit 1910. (Zuvor korresp.
Mitglied seit 1901.)

Adolf Hnrwitz in Zurich, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied
seit 1892.)
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Theodor Liebisch in Berlin-Westend, seit 1908. (Zuvor ordent-

liches Mitglied seit 1887.)

Karl von Linde in Munchen, seit 1918.

Hendrik Anton Lorentz in Haarlem, seit 1906.

Luigi Luiciani in Horn, seit 1906.

Walter Nernst in Berlin, seit 1905. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1864)

Johannes Orth in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1893.)

Wilhelm Pfeffer in Leipzig, seit 1902. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1885.)

Max Planck in Berlin, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Josef Pompeckj in Berlin, seit 1913. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1911.)

^William Lord Rayleigh in Witham (Essex), seit 1906. (Zuvor

korresp. Mitglied seit 1886.)

Johannes Reink

e

in Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1882.)

Grustav Retzius in Stockholm, seit 1904. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1886.)

Augusto Righi in Bologna, seit 1911.

Hermann Amandus Schwarz in Berlin, seit 1892. (Zuvor ordentl.

Mitglied seit 1875, korresp. Mitglied seit 1869.)

Charles Scott Sherrington in Liverpool, seit 1906.

Josef John Thomson in Cambridge, seit 1911.

Gustav Tschermak in Wien seit 1902. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1884.)

Max Verworn in Bonn, seit 1910. (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1903.)

Wilhelm von Waldeyer-Hartz in Berlin, seit 1901. (Zuvor

korresp. Mitglied seit ^8^7.)

Philologisch-historische Klasse.

Friedrich Bechtel in Halle, seit 1895. (Zuvor Assessor seit 1882.)

Wilhelm Bousset in Giefien, seit 1916. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1915.)

Berthold Delbriick in Jena, seit 1912.

Hermann Diels in Berlin, seit 1899.

Louis Duchesne in Rom, seit 1891.
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Franz EFrle in Eom, seit -1901.

Albert Hanck in Leipzig, seit 1916. (Znvor korresp. Mitglied

seit 1894.)

Friedrich Imbo of- Blnmer in Winterthur, seit 1901. (Zuvor

korresp. Mitglied seit 1886.)

Paul Kehr in Berlin, seit 1916. (Zuvor ordentl. Mitglied seit 1896.)

Enno Littm'ann in Bonn, seit 1917. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1913, ordentl. Mitglied seit 1914.)

Grerold Meyer von Knonau in Zurich, seit 1914.

Theodor Noldeke in Strahburg i. E., seit 1883. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1864.)

Moritz Ritter in Boim, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1892.)

Carl Robert in Halle, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Grustav Roethe in Berlin-Westend, seit 1902. (Zuvor ordentl.

Mitglied seit 1893.)

Wilhelm Schulze in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied
seit 1898.)

Eduard Schwartz in StraBburg i. E., seit 1909. (Zuvor ordentl.

Mitglied seit 1902.)

Elias vonSteinmeyerin Erlangen, seit 1918. (Zuvor korresp.
Mitglied seit 189A)

Vilhelm Thomsen in Kopenhagen, seit 1891.

Jacob W^ackernagel in Basel, seit 1914. (Zuvor korresp. Mit-
glied seit 1901, ordentl. Mitglied seit 1902.)

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff in Berlin -Westend,
seit 1897. (Zuvor ordentl. Mitglied seit 1892.)

Ludvig Wimmer in Kopenhagen, seit 1909.

Theodor vonZahnin Erlangen, seit 1913.

Korrespbndierende Mitglieder.

Mathematisch-physikali^he Klasse.

Svante Arrhenius in Stockholm, seit 1901.
Dietrich Barfurthin Rostock, seit 1904.
Charles Barrels in LiUe, seit 1901.
Louis Agricola Bauer in Washington, seit 1906.
Friedrich Be eke in Wien, seit 1904.

Robert Bonnet in Bonn, seit 1904.
Joseph Boussines^ in Paris, seit 1886.
Alexander von Brill in Tubingen, seit 1888.
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'Woldemar Christoffer Brogger in Christiania, seit 1902.

Heinrich Bruns in Leipzig, seit 1892.

Otto Biitschli in Heidelberg, seit 1889.

Giacomo Ciamician in Bologna, seit 1901.

John Mason Clarke in Albany (Newyork), seit 1906.

Hlisse Dini in Pisa,- seit 1880.

Albert Einstein in Berlin, seit 1916.

Leopold Fej4r in Budapest, seit 1917.

Lazarus Fletcher in London, seit 1901.

Erik Ivar Fredholm in Stockholm, seit 1907.

Hobert Fricke in Braunschweig, seit 1904.

Earl von Goebel in Miinchen, seit 1902.

Albert Haller in Paris, seit 1907.

Viktor H e n s e n in Kiel, seit 1892.

Oskar Her twig in Berlin, seit 1911.

Eicbard von Hertwig in Miinchen, seit 1910.

"WilKam Hillebrand in Washington, seit 1907.

Alexander von Karpinski in Petersburg, seit 1892.

Ludwig Kiepert in Hannover, seit 1882.

Paul Koebe in Jena, seit 1916.

Leo Koenigsberger in Heidelberg, seit 1874.

Johannes von Kries in Freiburg i. Br., seit 1917.

Friedrich Kiistner in Bonn, seit 1917.

E. Ray Lankester in London, seit 1901.

Paul Langevin in Paris, seit 1911.

Ferdinand Lindemann in Miinchen, seit 1882.

Sir Joseph Norman Lockyer in London, seit 1876.

Franz Carl Joseph Mertens in Wien, seit 1877.

Gosta Mittag-Leffler in Stockholm, seit 1878.

Max Noether in Erlangen, seit 1892.

Heike Kamerlingh Onnes in Leiden, seit 1910.

Wilhelm 0 stwald in GroBbothen bei Leipzig, seit 1901,

William Henry Perkin (jun.) in Oxford, seit 1906.

Edmund Perrier in Paris, seit 1901.

Alfred Pringsheim in Miinchen, seit 1904.

Heinrich Precht in Hannover, seit 1908.

Georg Quincke in Heidelberg, seit 1866.

Santiago Ramon y Cajal in Madrid, seit 1906.

Theodor R e y e in StraBburg i. E., seit 1877.

Fritz R i n n e in Leipzig, seit 1911.

Wilhelm Conrad Rontgen in Miinchen, seit 1883,

Heinrich Rubens in Berlin, seit 1908.
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Ernest Rutherford in Manchester, seit 1906.

Adolf Schmidt in Potsdam, seit 1917.

Eriedrich Schottkyin Berlin-Steglitz, seit 1911.

E. A. H. Schreinemakers in Leiden, seit 1913.

Eranz Eilhard Schulze in Berlin* seit 1883.

Arthur Schuster in Manchester, seit 1901.

Simon Schwendener in Berlin, seit 1892.

Hugo von Seeliger in Munchen' seit 1901.

Arnold Sommerfeld in Miinchen, seit 1917.

Paul Stackel in Heidelberg, «Beit 1906.

Johannes Stark in Grreifswald, seit 1913.

Eduard Study in Bonn, seit 1911.

Ludwig Sylow in Christiania, seit 1883.

Johannes Thomae in Jena, seit 1873.

Emil Tietze in Wien, seit 1911.

Vito Volterra in Rom, seit 1906.

Aurelius Vo6 in Miinchen, seit 1901.

Paul Walden in Riga, seit 1913.

Emil Warburg in Charlottenburg, seit 1887.

Eugen Warming in Kopenhagen, seit 1888.

Rudolf Eranz Johann Wegscheider in Wien, seit 1917.

Alfred Werner in Eiirich, seit 1907.

Willy Wien in Wurzburg, seit 1907.

Richard Will st atter in Miinchen, seit 1910.

Wilhelm Wirtinger in Wien, seit 1906.

Robert Williams Wood in Baltimore, seit 1911.

Philologisch-historische Klasse.

Walter Amelung in Berlin, seit 1917.

Eriedrich von Bezold in Bonn, seit 1901.

Adalbert Bezzenberger in Konigsberg i. Pr., seit 1884.

Wilhelm von Bippen in Bremen, seit 1894.

Petrus J. Blok in Leiden, seit 1906.

Johannes Boehlau in Kassel, seit 1912.

Eranz B o 1 1 in Heidelberg, seit 1917.

Johannes Bolte in Berlin, seit 1914.

Max Bonnet in Montpellier, seit 1904.

Harry Bresslau in StraBburg i. E., seit 1906.

•Ulysse Chevalier in Romans (Dr6me), seit 1911.

Craf Carlo C ip oil a in Elorenz, seit 1898.

Maxime Collignon in Paris, seit 1894.

Carlo Conti Rossini in Rom, seit 1908.
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Franz C um o n t in Grent, seit 1910.

Olof Angnst Danielsson in Upsala, seit 1914.

Julius Eggeling in Edinburg, seit 1901.

Adolf Erman in Berlin-Dahlem, seit 1888.

Sir Arthur J. Evans in Oxford, seit 1901.

John Eaitbfull Fleet in London, seit 1886. .

Wilhelm Frobner in Paris, seit 1881.

Percy Gardner in Oxford, seit 1886.

Ignaz Goldziber in Budapest, seit 1910.

Sir George A. Grierson in Bathfarnham, seit 1906.

Albert Griinwedel in Berlin, seit 1905.

Ignazio Guidi in Rom, seit 1887.

Georgios N. Hatzidakis in Atben, seit 1901.

Job. Ludvig Heiberg in Kopenbagen, seit 1899.

Richard Heinze in Leipzig, seit 1917.

Alfred Hillebrandt in Breslau, seit 1907.

Riccardo de Hinojosa in MadrM, seit 1891.

Georg Hoffmann in Kiel, seit 1881.

Tbeophile Homolle in Paris, seit 1901.

Eugen Hultzscb in Halle a. S., seit 1896,

Hermann Jacobi in Bonn, seit 1894.

Julias Jolly in Wiirzburg, seit 1904.

Finnur Jonsson in Kopenbagen, seit 1901.

Adolf Jiilicber in Marburg, seit 1894.

Axel Kock in Lund, seit 1901.

Carl von Kraus in Miincben, seit 1901.

Bruno Kruscb in Hannover, seit 1911.

Charles Rockwell Lanman in Cambridge (Mass.), seit 1906.

Albert von Le Coq^ in Berlin, seit 1910.

Sylvain L4vi in Paris, seit 1914.

Felix Liebermann in Berlin, seit 1908.

Hans Lietzmann in Jena, seit 1914.

Heinrich Liiders in Berlin, seit 1907,

Paul Jonas Meier in Braunschweig, seit 1904.

Antoine Meillet in Paris, seit 1908.

Giovanni Mercati in Rom, seit 1902.

Eduard Meyer in Berlin, seit 1895,

Hermann Mo Her in Kopenbagen, seit 1894.

Ernesto Monaci in Rom, seit 1901.

Karl Muller in Tubingen, seit 1899.

Friedrich W. K. Muller in Berlin, seit 1905.

Eduard Norden in Berlin, seit 1910.

Naehricliten goschaftl. Mltteilnngen 1918, 1. 2
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Heuri Omont in Paris, seit ,1906.

Paolo Or si in Syracns, seit 1904.

Josef Partsch in Freiburg i. Br., seit 1914.

Joseph Partsch in Leipzig, seit 1901.

Holger Pedersen in Kopenhagen, seit 1908.

Eugen Petersen in Berlin-Halensee, seit 1887.

Henri Pirenne in Grent, seit 1906.

Pio Eajna in Florenz, seit 1910.

Goswin Frhr. von der Ropp in Marbnrg, seit 1892.

Otto Enbensohn in Berlin, seit 1911.

Dietrich SchSfer in Berlin-Steglitz, seit 1S94.

Lnigi Schiaparelli in Florenz, seit 1907.

Carl Schnchhardt in Berlin, seit 1904.

Reinhold Seeberg in Berlin, seit 1917.

Otto S e e c k in Mhnster i. W., seit 1896.

Josef Seemuller in Wien, seit 1911.

Antonio Spagnnolo in Verona, seit 1912.

Rudolf Thnrneysen in Bonn, seit 1904.

Girolamo Yitelli in Florenz, seit 1904.

Franz R. von Wieser in Innsbruck, seit 1917.

Georg Wissowa in Halle a. S., seit 1907.

Thaddaeus Zielinski in Petersburg, seit 1910.

Paul Zimmermann in Wolfenbiittel, seit 1914.



Verzeiclinis der im Jalire 1917 eingegangenen

Druckscliriften.

A. Von Gesellschaften
,

Instituten, Behorden.

(Das Druckjahr ist in runden Klammern angegeben, wenii es mit dem Jahrgange

der Zeitschrift nicbt ubereinstimmt.)

Aachen Gescliichtsverein: Zeitschrift 38 1916.

Aaran Eistorische Gesellschaft des Kantons Aargau: Taschenbuch

1916.

Agram Hrvatsko prirodoslovno drnStvo (Societas scientiarum na-

turalium Croatica): Glasnik 20 1908 1 . 2819163/4. 29 1917 i/z.

Amsterdam K. Akademie van "Wetenschappen: Jaarboek 1915

(1916).

— Verhandelingen AfdIg.LetterkondeN.E. 16 s— 5 1916— 16. (Wis-

en natunrknndige afdlg.) I. Sect. 12 1 . 2 . II. Sect. 18 e 19 1 .

.
1916—16.

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

knndige afdeeling 24. 26. 1915—17.

— Proceedings of the section of sciences 17, 1 meeting of sept. 26^

1914. 19$

—

10 20 1 . 2 . 1917.

— (Faverzanns, A.) Aviae lychnns carmen praemio anreo omattim

in certamine poetico Hoenfftiano. Acc. q^natnor carmina lau-

data. 1916,

Amsterdam K. Nederl. aardrijkskxindig genootschap: Tijdschrift

2. ser. 34 1917.

Amsterdam Wiskundig genootschap: Nieuw archief voor wisknnde

122 1917.

— Eevne semestrielle des publications math^matiques 26 1 1917.

— Wisknndige opgaven met de oplossingen 12* 1917.

Angsbnrg EEistorischer Yerein fiir Schwaben und Neuburg: Zeit-

schrift 43 1917.

2 *
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Banilierg fiemeis - Sternwarte ; Jahresbericlit uber die Tatigkeit

der Sternwarte 1916 (1916) (Sonderabdr. a.: ^Vierteljabrs-

schrift der Astronomischen Gesellschaft* 61 1916). .

— Hartwig, E., Katalog -and Epbemeriden veranderlicher Sterne

1917(1916) (Sonderabdr. a.: „Vierteljabrsscbrift der Astrono-

mischen Gresellschaft“ 61 1916).

Batavia K. Magnetisch en meteorologisch observatorium (Batavia

Observatory): Verhandelingen 4 1916.

— Seismological bulletin 1916 march

—

October.

Bayreuth Historischer Verein fiir Oberfranken: Archiv fiir Ge-

schichte und Altertumskunde von Oberfranken 263 1917.

Bergen Museum: Aarbok 1915/16 Histor.-antikv. Rsekke (1916) Natur-

vidensk. Rsekke 2 (1916).

— Aarsberetning 1918/16 (1916).

— Sars, G. 0., An account of the Crustacea of Norway 6 11/12

1917.

Berkeley IJniversity of California: Publications Astronomy Lick

observatory bulletin 9287.288. 1916—17.

Berlin K. Preuss, Akademie der "Wissenschaften: Abhandlungen

Philos.-histor.Kl. 1916 3-8 1917i.2. (1916-17). Physik.-mathem.

Kl. 1917 i.2.

— Sitzungsberichte 1916 23—55 . 1917 i—ss.

Berlin Gesamtverein der deutsohen Geschichts- und Altertums-

vereine: Korrespondenzblatt 64 1916 11/12 . 65 1917 i—s.

Berlin Verein fiir die Geschichte Berlins : Mitteilungen 33 1916 10 .

34 1917.

Berlin Gesellschaft fiir deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

;

Zeitschrift fiir Geschichte der Erziehung und des Unterrichts

6 1916 1.8.

Berlin Generalverband landlicher Genossenschaften fiir Deutschland

;

Landwirtschaftliches Genossenschaftsblatt 39 1917 12 (Gedenk-

nummer zum vierzigjabrigea Bestehen).

Berlin Deutsche Physikalische Gesellschaft : Verhandlungen 18 1916

11 /12 . 15/18 . 22—24 . 19 1917 1—20 .

Berlin Verein fiir Volkskunde: Zeitschrift 26 1916 s/i. 27 1917 1 .

Berlin K. Astronomisches Recheninstitut; Berliner Astronomisches
Jahrbuch 143 1918 (1916). 144 1919 (1917).

— Kleine Planeten Bahnelemente und Oppositions-Ephemeriden

1917 (1916). 1918 (1917).

Berlin Zoologisches Museum: Mitteilungen 83 1917.

Berlin Kriegsernahrungsamt: Beitrage zur Kommunalen Kriegs-
wirtschaft 1 1916/17 12-52 2i_io (1916—17).
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(Berlin) Beitrage zur Kriegswirtscliaft hrsg. v. d. Volkswirtschaft-

licken, Abteiltmg 2.0/21 1917.'

Bern Allgemeine gescMchtforscliende Gesellscbaft der Scliweizt

Jairbuch 42 1917.

Bern Scbweizer. Naturforschende Gresellschaft Greologische Kom-
mission : Beitrage zur geologiscben Karte der Scbweiz Spezial-

karte 80. 83. 1917.

— Erlauterungen zur Geologiscben Karte der Schweiz 14. 16. 18.

19. 1916—17.

De Bilt K. Nederl. Meteorologiscb Instituut : iT9 102 Mededeelingen

en verbandelingen 21 1916.

— No 106 Ergebnisse aerologiscber Beobacbtungen 4 1915 (1916).

Bonn Verein, von Altertumsfreunden im Rbeinlande : Bonner Jabr-

blicher 123 i. 2 . 1915—16. 123Beil. : Bericbteder Provinzialkom-

mission fiir Denkmalpflege und der Altertnms- und Gescbichts-

vereine iimerbalb der Ebeinprovinz 1912/13 (1914) Bericbte fiber

die Tatigkeit der Provinzialkommission fur die Denkmalpflege

in der Ebeinprovinz und der Provinzialmnseen zu Bonn und

Trier 1913/14 (1916).

Brannschireig Gescbicbtsverein fur das Herzogtuin Braunschweig

:

Jahrbuch 14 1916 und 1916 (1916).

— Braunschweigiscbes Magazin 22 19168—12.

Breslau Scbles. GeseUscbaft fur vaterlandische Cultur: Jahres-

Bericht 93 1915i. 2 . (1916).

Briinn Natnrforschender Verein: Verhandlungen 66 1916 (1917).

— Bericht der meteorologischen Kommission Ergebnisse der me-

teorologischen Beobacbtungen 31 1911 (1917).

Budapest Magy. Kir. Foldtani intdzet (K. Ungar. Geologische

Eeichsanstalt) : Ebldtani kozlony (Geologische Mitteilungen)

46 1916.

— Mitteilungen aus dem Jabrbuche 23 8[2. Expl.]-6 24 1 1916.

— Jabresbericbt 1916 1 (1917). 1916 Anhang (1917).

Chemnitz Verein ffir Chemnitzer Geschicbte: Mitteilungen XVIII.

Jahrbuch 1916—1916 (1916).

Chemnitz Katurwissenschaftlicbe GeseUscbaft: 19. Bericht 1911

—1916 (1916).

Chicago University: The journal of geology 24 1916 2 .

Chicago The Open court publishing company : Themonist27i 1917.

Chur Historisch-antiquarische GeseUscbaft von Graubfinden: Jahres-

bericht 46 1916 (1917).

Chur Naturforscbende GeseUscbaft Graubfindens ; Jabresbericbt N. E.

67 1916/17 (1917).
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Danzig Naturforsoliende G-esellschaft : Scliriften N. F. lii—s 1916

—17.

Danzig WestprenB. Botanisch-zoolog^clier Verein: Bericht 39 1917.

Debreezen R. scientiarnm universitas Hangar.: Annales 1916/17

(1917).

Dortmnnd Historisclier Verein fiir Dortmund und die Grafschaft

Mark: Jahresbericht 32 1904 33 1905 36—42 1907—1914
(1903-15).

Dresden K. Sachs. Altextumsverem : Neues Archiv fiir Sachsische

Geschichte nnd Altertumskunde 38 1917.

— Jahresbericht 92 1916 (1917).

Dresden Verein fur Geschichte Dresdens: Dresdner Geschichts-

blatter (6. Bd:) 25. Jg, 1916.

Dresden K. Sachs. Landes-Wetterwarte: Dekaden-Monatsberichte
(Vorlaufige Mitteilnng) XVIII 1916 (1916).

Dronthoim Det k. Norske Videnskabers selskab: Skrifter 1914 1 . 2 .

& Aarsberetning 1914 (1916). 1915 1 . 2 . & Aarsberetning 1915
(1916—17).

Diisseldorf Geschichtsverein : Dtisseldorfer Jahrbuch 27 1915. 28
1916.

Eichstatt Historischer Verein: Samelblatt 31 1916 (1917).

Eisenberg, S.-A. Geschichts- und Altertumsforschender Verein:
Mitteilungen 32/33 (62 /

3) 1917.

Erfurt K. Akademie gemeinnutziger TVissenschaften: Jahrbucher
N. F. 42 1916. 43 1917.

Frankfurt a. 51. Physikalischer Verein: Jahresbericht 1916—1917
(1917).

Frankfurt a. M. Kgl. TJniversitat: Frankfurter Uniyersitats-Zeituna’
312 1917.

Genf Sooi4t6 de physique et d’histoire naturelle de Geneve: M5-
moires 38 e 1916. 39 1 1917.

— Compte rendu des stances 33 1916 (1917) (Extr. d. Archives
des sciences physiques et naturelles).

GSrlitz Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften: Neues Lau-
sitzisches Magazin 92 1916. 93 1917.— Codex diplomaticus Lusatiae superioris IV 3 1916 und 1917.

Graz Historischer Verein fiir Steiermark: Zeitschrift 16 1917.
Graz Naturwissenschaftlicher Verein fiir Steiermark: Mitteiluno'en

62 1915 (1916). 63 1916 (1917).
°

Greifswaid Riigisch-Pommerscher Geschichtsverein: Pommersche
Jahrbiicher 17 1916.
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Ci-allien Niederlausitz. Gresellschaft fur Antiiropologie und Alter-

tumskande : Niederlausitzer Mitteilungen ISs/s 1916/17 (1917).

Haag K. lustituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsck-Indie : Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde

van Nederlandsck-Indie 732 1917.

Haag Ministerie van binnenlandsche zaken : Mnemosyne n. s. 45

1917.

— Museum 24 *—12 25 1—3 1917.

Haarlem Holld. Maatsckappij der Wetensckappen (SocWt^ Holland,

des Sciences): Archives n^erlandaises des sciences exactes et

naturelles s4r. III. A 4i B 82/3 1917.

Halle Kais. Leopoldinisch - Caroliniscke Deutsche Akademie der

Naturforscher (Academia Caes. Leopoldino-Carolina G-ermanica

naturae curiosorum): Abhandlungen (Nova Acta) 102 1917.

— Leopoldina 62 1916 12 . 53 1917 1—n. •

Halle Deutsche Morgenlandisohe Gesellschaft : Zeitschrift 71 1/2 1917

.

Hamburg Yerein farHamburgische Geschichte: Zeitschrift 211916.

— Mitteilungen 36 (12 3) 1916.

Hamburg Mathematische Gesellsohaft: Mitteilungen 63 1917.

Hamburg Deutsche Seewarte: Deutsches Meteorologisches Jahr-

huch f. 1914 Beobachtungs - System der Deutschen Seewarte

Ergebnisse der Meteorologischen Beobachtungen an 10 Sta-

tionen II. Ordnung sowie stiindliche Aufzeichnungen in Ham-

burg 37 (39 der Meteorologischen Beobachtungen in Deutsch-

land) 1916.

Heidelberg Akademie der Wissenschaften: Sitzungsberichte Jahres-

heft 1916 (1917). Mathem.-naturwiss. KL A 7 1916 11—la. B 7

1916 6 1917 1—3 . Philos.-histor. HI. 7 I9I69—17 1917i.

Heidelberg Historisch-philosophischer Yerein: Neue Heidelberger

Jahrbiicher 20 1 1917.

Hildburgbauseu Yerein fiir Sachsen -Meiningische Geschichte u.

Landeskunde: Sohriften 76 1917.

Inttsbruck Naturwissenschaftlich-medizinischer Yerein: Berichte

36 1914/16, 1916/16 und 1916/17 (1917).
-

Ithaca, N.T. Cornell university: The journal of physical chemistry

20 19169.

Hassel Yerein fiir Hessische Geschichte und Landeskunde: Zeit-

schrift 50 N. F. 40 1917.

— MitteHungen an die Mitglieder 1904/06-1912/13 (1905-13).

1916/16 (1916).

Kiel Gesellschaft fiir Schleswig -Holsteinische Geschichte: Zeit-

schrift 46 1916.
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Elagenfai't GescBichtsverein fur Kamten: Carintnia I 106 1916,

107 1917.

— Jahresbericlit 1916 und Voranschlag 1916 (1916). 1916 und

1917 (1917).

— Bericht fiber die am 27. April 1916 abgehaltene Jahresver-

sammlnng.

KSln Historischer Verein fur den Niederrhein insbesondere die

alte Erzdiozese Koln: Annalen 100 1917.

KJJnigsbcrg 1. Pr. AltertumsgesellscbaftPrussia: Sonderschrift N. R,

1 1916.’,

Eopenliagen Det K. Danske Yidenskabernes Selskab : Mindeskrift

1 Anledning af Hundredaaret for Japetus Steenstrups Eedsel

ndgivet af en Kreds af Naturforskere ved H. E.E. Jungersen og

E. Warming Udgivelsen bekostet afCarlsbergfondet 1. 2.1914.

JCrefeld Stadt. Nafurwissenschaftliches Museum : Abbandlungen des

Vereins fur naturwissenschaftl. Erforschung des Niederrheins

2 1916/16 (1916).

Kristianla Yidenskapsselskapet: Eorhandlinger 1916 (1917).

Xaibacli Muzejsko druStvo ze Kranjsko (Museal-Verein fur Krain)

(Association du niusee de Carniole): Carniola Izvestja n. vr.

(Mitteilungen N. E.) (Comptes xendus nouv. s4r.) 81/2 1917.

Xatisanne Soci4t6 Yaudoise des sciences naturelles: Bulletin 6® s. BO
188 1914. 61 1916191.192. (1917).

Xeiden MaatscLappij der Nederlandsche letterkunde: Tijdschrift

voor nederlandsche taal- en letterkunde 34 (n. r. 26) 1916/16

2-4 (1915—16). 86 (n. r. 27) 1916.

— Handelingen en mededeelingen 1916—1916 (1916). Bijl. : Levens-
berichten der afgestorven medeleden 1916.

Xeiden Physical laboratory of the uniYersity: Communications
13 110—144 . 14 146—149. Supp], 37. 38. 40. 1914—16.

Xeiden ’sRijks Herbarium: Mededeelingen 28—30 1916.

Xeipzig E. Sachs. Gresellschaft der Wissenschaften: Abhandlungen
Philol.-hist. Kl. 332.8.5. 34 1.2. 1916—17. Mathiemat.-phys. El.
338. 342. 861—3. 1916.

— Berichte fiber die Yerhandlungen PhiloL-hist. El. 684-6 1916.
Mathemat.-phys. El. 682—4 1916.

Xeipzig Efirstl. Jablonowskische Gesellschaft : Jahresbericht 1917.
Xeipzig Deutsche Morgenlandische Gesellschaft s.: Halle.
Xeipzig Naturforschende Gesellschaft: Sitzungsberichte 42 1916

(1916).

Xemherg Towarzystwo ludoznawczy: Ewartalnik etnoeraficzni?
Lud 17i 1911.

®
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liindenbdrg K. PreuB. Aeronautisclies Observatorium : Die Ar-
beiten 11 1915 (1916).

Linz Musenm Prancisco-Carolimim : Jabres-Bericbt 731916. 761917.

Liibeck Verein fiir Liibeckiscbe Grescbicbte und Altertumskunde :•

Zeitschrift 19 1 1917,

— Mitteilungen 13i—i 1917.

Lnnd TJniversitetet (Universitas) : Aetan. s. Arsskrift n. f. 1. Afd.

11 1916 1. Avd. 12 1916. 2. Afd. 11 1916 2. Avd. 12 1916.

Luxemburg Institut gr.-dnc. Section des sciences naturelles, phy-
siques et math^matiques : Archives trimestrielles n. s. 62—*-

1910—17.

Luzern Historischer Verein der V Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug: Der G-eschichtsfreund 71 1916.

Dladrld E.. Aca’demia de la historia: Boletin 70 1917i. s—5,

Magdeburg Yerein fiir Geschichte und Altertumskunde des Herzog-

turns und Erzstifts Magdeburg: Geschicbts-Blatter fiir Stadt

und Land Magdeburg Systematisches Inhaltsverzeichnis 1/60

und der Festschrift 1891 1917.

Mannheim Altertumsverein : Mannheimer Geschichtsblatter 18 1917

1—10. Gesamt-Inhaltsverzeichnis 1900/14 1916.

Marburg Gesellschaft zur Beforderung der gesamten Naturwissen-

schaften: Sitzungsberichte 1916 (1917).

Miinchen K. Bayer. Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 1916.

— Abhandlungen Philos.-philol. u. hist. Kl. 28 (Denkschriften 87) 3

' 1917. Mathem.-physik-. Kl. 275.6. 28i-8 1916—17.
— Sitzungsberichte Philos.-philol. u. hist. Ell. 1916 1—6 ;

Sehlufi-

heft. 1917 1—4. Mathem.-pBysik. Kl. 1916. 1917i. 2.

— Neue Annalen der K. Stemwarte in Miinchen Suppltheft 2 1911.

— Baeumker, Cl., Der Platonismus im Mittelalter Festrede 1916.

’— Brentano, L., Die Anfange des modernen Kapitalismus Pest-

rede 1913 (1916).

— Doeberl, M., Bayern und Deutschland im 19. Jahrhundert

Festrede 1917.

— Monumenta Boica LX (N. F. 14) 1916.

— Historische Kommission; 67. Yollversammlung Bericht des

Sekretariats 1917, [2 ExpL]

Mhnchen HistorischerVerein vonOberbayern: AltbayerischeMonats-

schrift 14 1917 1. 2.

Mliuchen K. Bayer. Meteorologische Centralstation: Yerbffent-

lichungen Beobachtnngen der Meteorologischen Stationen im

Konigreich Bayern (Deutsches Meteorologisohes Jahrbudt

Bayern) 36 1914 (1916).
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Miinelieu K. Teclinisclie HoolischTile : Doktordissertationen A. W.
Berrer G-. Clauss W. Erhard H. Hartinger M. Hendel W. Haber

C. Pfattisch A. Pfeiffer A. Pielmaan P. Popp A. Schahle H.

Schellerer N. Specht L. Walz E. WeiS J. Wiedenhofer J.

Wiesent C. Zimmermann 1916. K. Haller 1917.

Mfinchen Deutsches Museum: Verwaltungs-Bericht 13 1916—1916

und Bericht iiber die 11. Ausschusssitzung des Yorstaudes und

der Vorsitzenden und Schriftfuhrer des Vorstandsrates (1916).

[2 ExpL]

Neuhurg a. D. Historischer Yerein: Kollektaneen-Blatt fur die Ge-
|

schicht^e Bayerns insbesondere des ehemaligen Herzogbums 1

Neuburg (Heuburger Kollektaneen-Blatt) 77 u. 78 1913/14. !

Netr HaTen Connecticut Academy of arts and sciences: Trans-

actions 21 p. 1—144 1916.

Nfirnhez’g Katurhistorische Gesellschaft: Abhandlungen 196. 21[i]. i

1917. i

— Jahresbericht 1916 (1917).
|

Kiimberg Germanisohes Nationalmuseum : Anzeigerl916i-4 (1916

-17).

— Mitteilungen 1916 (1917).

Plauen i. V. Yerein fiir Yogtl. Gesehichte and Altertumskunde

(fruher Altertumsverein) : Mitteilungen 27 1917, Beilageheft

Mendner, R., BurgkerTJrkandenbuch 1917. Beilageheft Neupert
j

sen., A., Werdegang der Stadt Plauen im Yogtlande 1917.
\

Potsdam K. Preufi. Geodatisches Institut: Yerbffentlichung N. F. ^

70 1916. 72-74 1917. i

.— Kfiiger, L., Friedrich Robert Helmert. 1917. (Abdr. a, d. Astr. «

Nachr. 4894 Bd, 204.)
{— Zentralbureau der internationalen Erdmessung Yeroffent .
*

lichungen N. F. 31 1917.
j

Potsdam Astrophysikalisches Observatorium: Publikationen 238 |

(71) 1916. 234 (72) 1917. t

Prag K. Bohm. Gesellschaft der Wissenschaften : Jahresbericht I

, 1904 (1905). 1916 (1917).

— Pragka, L., Untersuchungen iiber den. Lichtvrechsel alterer
veranderlicher Sterne 2 1916.

Prag Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Konst
und Literatur in Bohmen ; Rechenschaftsbericht iiber die Tatig-
keit 1910—1916 (1911—17).

Prag Yerein fur Gesehichte der Deutschen in Bohmen: Mittei-
lungen 64 1—4 1915—16.
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Prag Deutscher Naturwissenschaftlicli-medizmisclier Verein flir

Bohmen „Lotos“: Lotos 64 1916.

Prag K. k. Sternwarte: Magnetiscke tmd meteorologiscke Beob-

acktungen 76 1915 (1916). 77 1916 (1917).

KegensTburg Historiscker Verein von Oberpfalz nnd Regensburg:

Yerhandlnngen 66 (68 n. F.) 1916.

Bostock Verein fiir Rostocks Altertitmer: Beitrage znr Q-esckickte

der Stadt Rostock 10 1916—1917 (1917).

Bostock Naturforschende Gresellsehaft : Sitzungsbericbte nnd Ab-
handlungen N. F. 6 1914/15 (1916).

St. Glallen Historiscker Verein: Mitteilangen 32 (4. F. 2) 1916.

34 (4. F. 4) 1914.

— (Neujakrsblatt 6. F.) Frei, 0., Jok. Jak. Riitlinger von Wild-

kans 1916. Biitler, P., Die Freikerren von Enne anf G-rimmen-

stein 1916. Jenny, G., Hektor Zollikofer 1917.

Sarajevo Bosn. -Herz. Institut fiir Balkanforsckung : Znr Knnde
der Balkankalbinsel I Reisen nnd Beobacktungen 14—18 1911

—13. II Quellen nnd Forsckungen 2—5 1912—16. (Ill) In-

ventare und Bibliograpkien 1 1911.

Stockholm K. Svenska Vetenskapsakademien (Acad^mie r. des

Sciences de Suede): Arsbok (13) 1916.

— Arkiv for botanik Ids 1916.

— Arkiv for kemi, mineralogi ock geologi 62/3 1916.

— Arkiv for matematik, astronomi ock fysik lli/s 1916.

— Arkiv for zoologi lOi—s 1916.

— Berzelius, Jao., Bref utg. af (Lettres publ. p.) H. G. SSder-

banm V (11 2) 1916.

Stockholm K. Vitterbets kistorie ock antikvitets akademien: Anti-

kvarisk tidskrift for Sverige 22 1 1917.

Stockholm Meteorologiska centralanstalt (Institut central de m4-

t6orologie) : Meteorologiska iakttagelser i Sverige (Obser-

vations mit^orologiques su^doises) 67 2. ser. (s^r.) 43 1916

(1917). Bihg. (Append.) 1. 2. 1917.

Stockholm HSgskola: Berattelse 1914—1916 (1916). [2. ExpL]

— Matem. - naturvetensk. avdelning : Akademiska avkandlingar

G. H. d’Ailly E. Antevs Fz. R. Berwald H. Cramdr K. G.

Dernby 1917.

Stralsand Riigisck-Ponamerscker Gesckicktsverein s.: Greifswald.

StraBbnrg Wissensckaftlicke GeseUsckaft : Sckriften 30 1917.

StraBburg Historisck-literariscker Zweigverein des Vogesen-Clubs

:

Jakrbuck fur Gesckickte, Spracke und Literatur Elsass-Lo-

tkringens 82 1916.
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StraBbni'g Eais. Hauptstation fiir Erdbebenforschtuig: Seismische

Aufzeidmungen 191622—24.

Stuttgart Wiirttemb. Kommission fur Landesgeschichte: ’Wurttem-
bergische Vierteljahrshefte fiir Landesgeschicbte N. P. 26'

1917 1/2 .

Thorn Coppemicus - Verein fiir Wissenschaft und Kunst: Mit-
teilungen 24 1916.

Totio College of science imp. university: T6ky6 sugaku - buturi-
gakkwai kizi (Proceedings of the Tbkyo mathematico-physical
society) VIII 20 1916. IX 5 1917.

Upsala K. Humanistiska vetenskaps - samfundet : Skrifter 17—19
1915—17.

TIpsala Geological institution of the university: Bulletin 13 2 .

14. 16. 1916—17.

IJpsala Observatoire m^teorologique de Tuniversit^ : Bulletin men-
suel 48 1916 (1916—17).

— Observations s4ismographiques faites de septembre 1912 4 avril

1917 par Sven Lundin 1917.

Washington Washington Academy of sciences: Journal 6 1916 is.

20.21. 7 1917 1.2.

Washington U. S. Naval observatory : Annual report 1916 (Annual
report of the chief of the bureau of navigation 1916 append. 2).

Wien Kais. Akademie der Wissenschaften: Almanack 66 1916.— Denkschriften Philos.-hist. JKl. 694 1916.— Sitzungsberichte Philos.-hist. El. 177 i. 179 4 . 5 . 180 4 . 181 1.5.
1825 . 6 . 184i. 1916—17. Mathem.-naturwiss. El. 1 124 1915 s/io.

126 1916 1- 6 . II a 125 1916 i-s. nb 126 1916 1-7.
Wien Kais.-kgl. Zoologisch-botanische Gesellschaft: Verhand-

lungen 66 1916.

Wien Porschungsinstitut fiir Osten und Orient: Berichte 1. 2. 1916.
Wien. K. u. k. Militargeographisches Institut: Publikationen fur •

die Internationale Erdmessung Die Astrohomisch-Geodatischen
Arbeiten 23. 24. 1916.

Wien Osterreich. Eommission fiir die Internationale Erdmessung:
Verhandlungen ProtokoUe fiber die am 29. April, 20. u. 22. Man
30. Dezember 1912, 18. u. 14. Janner, 17. Eebruar, 18. u. 19.
November und 1. Dezember 1913 abgehalt.enen Sitzungen (1916).
ProtokoUe fiber die am 9. Eebruar, 2. Marz, 12. Mai und 27.
Oktober 1914 abgehaltenen Sitzungen (1917).

Wien Eais.-kgl. Geologische Reichsanstalt: Jahrbuch 66 1916 1
(1917).

— Verhandlungen 1916 la-is.
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’Wien K. k. Zentralanstalt * fiir Meteorologie und Geodynamik

:

JakrbUcher 1902 N-E. 39 (47) Anhg. (1902). 1909 N. F. 46(54)
AnLg. (1911). 1912 KP. 49 (67) (1915). 1913 N. 1*. 50 (68) (1917).— Windmessniigen mittelst Pilot- und Registrierballonen 1916
(1916). 1916 (1917). (Sonderabdr. a. d. Jabrbuckern 1916. 1916.)— Meteorologiscbe Zeitschrift 33 (51 d. „Zeitscbrift der K. K.
Osterr. Gesellsckaffc fiir Meteorologie*) 1916o. 7. i2. 34(52)
1917 1-9.

Wiesbaden Nass. Verein fiir Naturkunde: Jakrbiicher 69 1915.

Winterthur Naturwissenscbaftlicbe Gesellschaft ; Mitteilungen 11

1916 und 1916 (1916).

Wolfenbuttel Geschicktsverein. fiir das Herzogtum Braunschweig

s. : Braunschweig.

Wiirzburg Physikalisch-medicinische Gesellschaft : Verhandltmgen

N.P. 443-6 1916.

— Sitzungs-Berichte 1916 e. 7. 1916 1—5.

Ziirieh Antiquarische Gesellschaft: Mitteilungen 282 1917.

Zurich Naturforschende Gesellschaft: Vierteljahrsschrift 61 1916

8,4. 62 1917 1/2.

Ziirieh Erdbebendienst der Schweizer. Meteorologischen Zentral-

anstalt: Jahresbericht 1916 (1917) (Separatabdr. a. d. Annalen

der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt 1916).

Ziirieh Schweizer. Landesmuseum: Anzeiger fiir Schweizerische

Altertumskunde Indicateur d’antiquittis suisses KE. 18 1916 4

(1917). 19 1917 i-s.

— Jahresbericht 26 1916 (1917).

B. Die sonst noch eingegangenen Drucksehriften.

Abhandiungen^ Astronomische, als Erganzungshefte zu den Astro-

nonaischen Nachrichten hrsg. v. H. Kobold 18 Kiel 1913.

Acta mathematiea Zeitschrift hrsg. v.- Journal r4d. p. G. Mittag-

LefFler 41 1. 2. Uppsala & Stockholm 1916—17.

AntiquitSten-Eundsehau, Internationale 224/25. (Beil.:) Der Kriegs-

sammler is/ib. Ziirieh 1917.

Flora Batara 384/387 ’s-Gravenhage (La Haye) 1916.

Hiss, Paul, Arische Sprache. Kiel 1917.

Hyperidis Orationes sex cum ceterarum fragmentis post Fridericum

Blass papyris denuo collatis ed. Christianus Jensen. Lipsiae

1917 (Bibliotheca Teubneriana).
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Jahrbncli fiber die Fortschritte der Mathematik. Hrsg. v. Emil

Lampe. 44 19132 Berlin 1917,

Qnelleii znr Geschichte der Stadt Brassd (Kronstadt). (Hrsg. auf

Kosten der Stadt Brassd von dem mit der Heransgabe betranten

Ausscktiss.) VII. Bd. Beiheft I Brasso (Kronstadt) 1916,

Sclimidt, A[dolfj, in Potsdam, Ueber die gegenseitige Einwirknng

zweier Magnete in beliebiger Lage. (From Terrestrial Magne-

tism and Atmospheric Electricity, December, 1912, and June,

1913.)

— Ein Lokalvariometer fur die Vertikalintensitat. (Sonderabdr.

a.: Veroffentlicbungen d. Kgh PreuB. Meteorolog. Instituts

Nr, 284 Berlin 1915.) 2. Mitteilung. (Sonderabdr, a.: Verof-

fentlichungen . . , Nr. 290 1916.)

Schneider, Eobert, Das Gesetz, -wonach die Seitenlangen der recht-

winkeligen Dreiecke, mit ganzen Zahlen gebildet werden konnen,

nebst der Beweisffihrung fur die Eichtigkeit des Fermat’schen

Satzes. Budapest 1917. [5 ExpL]

Stahly, Albert, GemeindeutscheSprachpflege, gemeindeutsche Sprach-

pflicht. Basel 1917. Beil. : Ein "Wort fiber Zweck und Ziel des

aVerlag gemeindeutscher Sprachwerke, Basel* (Albert Stahly.)

[1917].

— Eundschreiben betr. die Flugschrift „Gemeindeutsche Sprach-

pflege, gemeindeutsche Sprachpflicht* und deren gedruckte Bei-

lage [1917],

Zeitschrlft, PLysikalische 18 20 (604) Leipzig 1917 (enth. : Debye, P.,

Die Atomanordnung von Wolfram).

Ziiknnft, Osteuropaische, Zeitschrift fur Deutschlands Aufgaben
im Osten und Sudosten 23 Munchen 1917.



Beneke - Preisstiftung.

Fiir das Jahr 1917 hatte die tmterzeichnete Falmltat zur Aaf-

gabe gestellt:

„i)ie niederlandisclie und die franzosisoie Sprache im Volks-

tum, im Sffentliclien Leben und in. der literariscben Kultur von

Flandern wahrend des Mittelalters“.

Fine Preisarbeit liber diesen Gegenstand ist niclit eingelaufen.

Fiir die neue Bewerbungsperiode hat die Fakultat folgende

Anfgabe gestellt:

„Die motus peculiares der Fixsterne sollen einer eingehenden

Bearbeitung unterzogen werden“.

Die philosophische Fakiiltat

der Georg -August - Universitat.

Der Bekan;

H. A. Schmid.



Bericht iiber die Arbeiten fiir die Ausgabe der

alteren Papsturkunden.

DerKrieg tat wie in den verflossenen. Jahren, so ancli in dem

.abgelaufenen Berichtsjalire nnsere Arbeiten auf das AuBerste ein-

geschrankt nnd gehemmt.

Die Arbeiten fiir die Italia pontificia, deren VII. Band

Prof. Kebr bis nahe znr Ansgabe vorbereitet tatte, muSten ebenso

rnhen wie die Vorarbeiten des Prof. Wiederbold in Groslar an

den Materialien in den franzosiscben Arcbiven. Unser Arbeits-

gebiet blieb somit auf Dentscbland beschrankt.

Die Arbeiten fur die G-ermania pontificia tat Prof.

Brackmann in Eonigsberg, nackdem er sick von andern Ver-

pflicktnngen freigemackt, im vergangenen Jakre wieder aufnekmen

konnen, nnd ist jetzt damit besckaftigt, die bereits fiir den II. Band
in jahrelanger Porscknng gesammelten Materialien zu ordnen und

znnachst den ersten Teil in Angriff zu nekmen. Dieser II. Band
soil die groBe Mainzer Kirckenprovinz, fiir die wir wokl auf drei

Teile recknen miissen, entkalten, und zwar beabsicktigt Prof. Brack-

mann zuniickst die Dibzesen Eickstatt, Konstanz, Augsburg und
Ckur und im Anhang dazu die nichtmainziscken sckweizeriscken

aber davon nicbt wokl zu trennenden Diozesen Basel, Lausanne und
Sitten vorzulegen. Dazu ist aber nock ein langerer Aufenthalt

in Miincken und Karlsruke erforderlick.

Prof. Kebr kat unterdessen, soweit es seine anderen Oblie-

genkeiten erlaubten, sick weiter der Bearbeitung des von ikm iiber-

nommenen VI. Bandes der Germania pontificia gewidmet, welcker
die Magdeburgiscke Kirckenprovinz und im Ankang die polniscken

Diozesen behandeln soli. Die eigentlicken Magdeburgiscken Sacken
sind bereits im wesentlicken druckfertig

;
erforderlick ist aber nook

ein Besuck in Zerbst. Auck die Bearbeitung der Diozesen Merse-
burg, Naumbnrg und Meifien verlangt nock eine Eevision der IJr-
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knnden in den sachsischen und -thiiringischen ArcHven. Die Be-

arbeitung der Diozesen Havelberg nnd Brandenbnrg schreitet vor-

warts, nnd von den polniscben Diozesen sind ancb einige bereits

vollendet. So darf die Hoffnnng ansgesprochen werden, da6 es

im nachsten Jahre mbgliob sein wird, das Manuskript fiir diesen

VI. Band ganz dmckfertig herznstellen, so dafi der Drnck sogleich

wird begonnen werden konnen, sobald Verlag nnd Dmckerei dazn

bereit sind.

Die Kommission fur die Herausgabe der alteren

Papsturkunden,

Hacbrichten; goaclilfti, MltteUnngeji 1W8. 1, 3



Wedekind - Stiftung.

In dem Stillstand unserer Greschafte, den der Krieg bewirkt

hat, ist seit dem letzten Bericht keine Andertmg eingetreten.

Immerhin ho£Ft Professor Bra ckmann, der Herausgeber der aus

nnseren Mitteln anterstiitzten G-ermania pontificia, imLanfe der

naohsten Monate die archivalischen Untersuchungen, die fur den

II. Band exforderlich sind, nachhaltig fordern zn konnen.

Max Lehmann.



Zelmter Bericht

Tiber das Septiiaginta-Unternebmen.

(Berichtsjahr 1917.)

Axis der Septnaginta-Kommission scHed Herr Enno Littmann
infolge seiner Berufung nach Bonn ans. Sie besteht seitdem noch ans

den ortsansassigen Herren Bertholet (Yorsitzender), Pohlenz,
Rahlfs, Reitzenstein nnd dem answartigen Mitgliede Herrn

Wackernagel in Basel.

Wie im Yorjaire ist anot diesmal Herr Prof. Rahlfs allein

fiir das Septaaginta-XJnternehmen tatig gewesen. Er hat das Yer-

zeichnis der Handschriffcen nnd gedmckten Ansgaben der athio-

pischen Ubersetznng des Alten Testaments, dem anch eine Abhand-

Inng liber den IJrsprung nnd die Geschichte dieser Ubersetznng

voraufgeschickt werden soil, weitergefiihrt nnd einige Yor- nnd

Nebenarbeiten, die sich daratai ergaben, voUendet. Die eine der-

selben, „Nissel nnd Petraens, ihre athiopischen Textansgaben nnd

Typen“, ist in den Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissen-

schaften, Philol.-hist. El. 1917, S. 268—348 erscbienen. Nissel nnd

Petraens haben in den Jahren 1660 nnd 1661 ,
nachdem bis dabin

Ton der athiopischen Bibel nur der Psalter mit den „Oden“, zn

denen bei den Abessiniern anch das Hohelied zahlt, nnd das Nene

Testament gedmckt waren, znm erstenmal andere Stncke des

athiopischen Alten Testaments heransgegeben, namlich Gen. 1—4,

das Bnch Ruth nnd die Biicher der kleinen Propheten loel, lonas,

Sophonias nnd Malachias. Diese Ansgaben sind in dem angefuhrten

Anfsatze genan beschrieben, nnd es sind die Handschriften nach-

gewiesen, ans welchen die Texte genommen sind. Dabei ist zn-

gleich das Leben jener beiden Gelehrten genarier, als es bisher

bekannt war, beschrieben nnd die Geschichte der von ihnen be-

nutzten athiopischen Typen, welche nrspriinglich fiir den groEen

Leidener Orientalisten Thomas Erpenins geschnitten waren nnd

schlieBlich nach mancherlei Schicksalen in die Universitats-Bnch-
3*
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drnckerei zu Oxford gekommen sind, eingehend dargelegt. Da

dieser Anfsatz nicht fiir alle Septuagiutaforscher von Interease

ist, so ist er nicht in die „Mitteilungen des Septuaginta-Unter-

nehmens“ aufgenommen, sondern nur in den Nachrichten veroffent-

licht.

Die zweite Nehenarheit ist ans demselben Grunde gleichfalls

nicht in die „Mitteilungen“ aufgenommen, sondern in dem von

A.BaumstarkherausgegebenenOriens Cbristianns, Neue Serie, Bd.VI,

S. 282—313 verSfPentlioht
,
da anzunehmen war, da6 sie fiir den

Leserkreis dieser Zeitschrift von besonderem Interesse sei. Sie

tragt den Titel „Zu den altabessinischen Konigsinschriften^ und

handelt in erster Linie liber die Inschriften des Konigs 'Ezana,

der um die Mitte des IV. Jahrh. das Christentam in Abessiaien

znr Staatsreligion erhoben hat. Diese Inschriften waren zum Teil

schon fruher bekannt, aber nur mangelhaft. Erst Enno Littmann

hat als Leiter der deutschen Aksnm- Expedition (1906) genane

Kopien von ihnen aufgenommen und sie 1913 in dem groBen Werke
liber diese Expedition mustergiiltig herausgegeben. Sie sind vor

aEem dadurch interessant, dafi sie teils aus der heidnischen, teils

ans der christHchen Zeit jenes Konigs stammen, und daB sich hier

beobachten laBt, wie derselbe als Christ das aus der heidnischen

'Zeit iiberlieferte Eormular seiner Inschriften durch meist bleine

Anderungen so umgestaltet hat, dafi es nunmehr seinen neUen

Glauben zum Ausdruck bringt, dabei aber doch an mehreren Stellen

noch deutlich seine Herkunft aus dem Heidentum verrat. Fiir die

Septnagintaforschung kommen diese Inschriften aus folgendem Grunde

in Betracht. In alterer Zeit nahm man nach dem Berichte Rufins

an, dafi dsis Christentum in Abessinien bereits im IV. Jahrh. in-

folge der Wirksamkeit des Frumentius zur Staatsreligion erhoben

worden sei. Dann aber schlofi Dillmann (1878 und 1880) aus jenen

abessinischen Inschriften, die damals erst mangelhaft bekannt waren,

dafi sie von einem Konige Tazena aus der Zeit um 600 n. Chr.

stammten; und da dieser Konig laut den Inschriften anfangs noch

Heide war und erst spater zum Christentum iibertrat, so schloB

er weiter, dafi das Christentum auch noch nicht im IV. Jahrh.,

sondern erst um 500 n. Chr. offiziell als Staatsreligion eingefiihrt

sein kSnne. Jetzt aber beweisen, wie Littmann erkannt hat, die

richtig gelesenen Inschriften, dafi jene altere Annahme doch richtig

ist und Dillmann sich in einem aUerdings durch die Mangelhaftig-

keit seiner Quellen erklarbaren Irrtume befand. Sie stammen
namlich nicht erst von Tazena, sondern schon von 'Ezana aus der
Mitte des IV. Jahrh., und schon dieser hat das Christentum zur
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abessinischen Staatsreligion erboben. Damit wird es aber wahr-
scbeinKch, dafi auch die athiopische Bibeliibersetzung run dieselbe

Zeit begonnen worden ist, also mindestens in ihren Grrundlagen

bereits dem IV. Jahrh. n. Chr. angehort.

Eine dritte Nebenarbeit, betitelt „Uber einige alttestament-

licbe Handscbriften des Abessinierklosters S. Stefano zu Kom“,
liegt abgescblossen vor und wird in den Nacbrichten, Philol.-hist. Ed.

1918, Heft 2 erscbeinen.

Ancli diesmal hat das Septnaginta-Unternehmen den Verlust

eines friiheren Mitarbeiters zu beklagen. Herr Dr. Hans Helmut
Mayer aus Karlsruhe, der vom Marz bis Dezember 1912 als or-

dentlicher Hilfsarbeiter angestellt war, fiel als Heserve-Leutnant

in einem Artillerie-Regiment am 11. August 1917 bei Tpern.

Die Septuaginta-Kojuinission.



Lagarde-Stiftung und Stiftung der Freunde Lagardes.

Am 9. Febrnar 1918, ihrem 87. Grebortstag, ist in Grottingen

die Wittwe Paul de Lagardes

Frau Anna de Lagarde geb. Berger
sanft entschlafen. Sie hatte sich ibre voile Geistesfrisobe bis zn-

letzt bewahrt nnd sab dem Ansgang des Krieges mit der starken

Znversicbt ibres vaterldndiscben Herzens entgegen. Der Tod bat

es ibr erspart, den fnrcbtbaren Znsammenbrucb zn erleben.

Fran Lagarde batte bereits bei Lebzeiten dafiir gesorgt, dafi

aUe Bestimmnngen des Testamentes ibres Gratten ibre Erfiillnng

fanden, Ntmmebr ist die Stiftnng selbst in Greltnng getreten, und
der nacbste Jahresbericbt wird davon mebr zu sagen baben.

E. Schroder.



Bericht der Religionsgeschichtliqhen Kommission

bei der Kgl. Gresellschaft der Wissenschaften.

Die Hiademisse, die es uns unmoglich macMen, netie Veroffent-

liclitmgen zu bringen, haben aacli ia diesem Jahr fortgedauert.

Der Kommission ist als Mitglied Herr Lidzbarski beigetreten.

H. Oldenberg.



Bericht iiber die Wolfskehl-Stiftung.

AufEinladtmg der Kommission der 'Wolfskehl-Stiftuiig wurdea

im Laufe des Jahres von den Herren Mi e- Halle, He eke -Basel,

Born-Berlin mathematische und tkeoretisck-pkysikalisclie Yor-

trage geh^ten.

Hilberts
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Bericbt der Koinmission fiir luftelektrische Forschiing.

Piir die luftelektrisclieii Arbeiten ist vom 1. Oktober 1917 ab

Fraulein Dr. M. Borcbers mitbelfend tatig gewesen. —
Anch im vergangenen Jahr stand im Mittelpunkt der IJnter-

snchungen jenes merkwurdige Ratsel, dafi nacb den bisherigen,

scbeinbar durcbans zuverlassigen Beobacbtungen der Erdkorper

im Granzen bestandig positive Elektrizitat erhalt nnd dennock ne-

gativ geladen bleibt. Theoretiscb entspricbt dem Ratsel der Urn-

stand, dafi es nock nickt gelnngen ist, eine befriedigende Tkeorie

der Niederscklagseiektrizitat aufzustellen. — Will man die Lbsung

der so gekennzeickneten Schwierigkeiten in der Anffassung des

Elektrizitats-Hanshaltes der Erde versnchen, so muJS beacktet

werden, da6 die Vorgange sekr verwickelt sind, und yiele ver-

sckiedene Ilmstande in Betrackt kommen. Im Hinblick hieranf

wnrde das letzte Jakr znm Stndinm der Einzelkeiten verwandt^

Die experimentellen Hilfsmittel warden entspreckend verbessert.

Die Anfmerksamkeit gait in der Haaptsacke der Niederschlags-

elektrizitat and im AnsckloB daran den verschiedenen Anteilen

des Vertikalstromes. Ein einfacker und beq^uemer Apparat zur

Beobachtung der Leitfakigkeit der Luft wurde erbaut. Seine

Benutznng macht es moglick, die Leitfakigkeit der Luft in ver-

schiedenen Hohen fiber dem Erdboden zu vergleicken.

E. Wiecheri



XVII. Bericht iiber das Samoa-Observatorium fiir das

Jabr 1917/18.

'Wiederum kann von erfrenlicken Nackrickten uber das Geo-

pkysikaliscke Observatorium in Samoa berichtet werden. Duroh

Vermittelung des Kgl. Meteorologischen Observatorinms in DeBilt

sind uns Znsammenstellungen der Beobacktongen des Samoa-Ob-

‘Servatorinms in den Jakren 19.14—1917 zugegangen. Danack hat

Prof. Dr. G. Angenkeister nicht nur bis Ende des Jabres 1917

die Arbeiten des Observatorinms regelmafiig fortfukren konnen,

sondern es ist ihm auch moglick gewesen, die Beobacktungen znm
grSBten Teil zn bearbeiten. Hierker gelangt sind: Tabellen der

•erdmagnetischen Monatsmittel fiir die Jakre 1914—1916, Zusammen-

stellungen der meteorologischen Beobacktungen 1916 nnd 1917,

sowie der 1917 registrierten Eembeben. —
Yor dem Kriege war Dr. Eranz P. Defregger Assistant

im Geopkysikaliscken Observatorium in Apia gewesen. Er geriet

bei der Heimreise in Australian in Kriegsgefangensckaft
;
von dort

hat er am 29. Dezember 1917 einen Brief hierher gesandt. So

erfahren wir, daS er selbst in einem Gefangenlager lebt, und dafi

die Familie Angenkeister in Samoa im Observatorium wokut. —
Der Meckaniker des Observatorinms P. Liebreckt gekorte

auck im vergangenen Jakr dem deutscken Feldkeer an. —
Fraulein F. Kreibokm, die Sekretarin des Gottinger Samoa-

Biiros, war im vergangenen Jakr wiederum nur einen Tag in der

Woche im Samoa-Biiro tatig. Im ubrigen arbeitete sie wieder im
Xriegshilfsdienst in der hiesigen Modellversuchsanstalt fiir Aero-

dynamik.

E. Wieckert.



Julius Wellhausen

Von

Eduard Schwartz

Am 7. Jannar dieses Jahres ist Julius Wellhausen gestorben;

der Tod befreite ihn sanft von einem Leiden, das ibm die letzten

Jabre zu einem Martyrium gemacht hatte: er vermocbte nicbt

mehr zu arbeiten und empfand das nm so scbwerer, als sein Geist

bis zuletzt klar und ungetrubt blieb, sein Eiiblen und Empflnden

die alte, wunderbare Miscbung von Weichbeit und Kraft behielt.

Nur langsam gelingt es der Erinnerung iiber die letzten dunklen

Scbatten binweg sicb zu den nocb gar nicbt so fernen Zeiten zu-

ruckzufinden, in denen er in unsrer Mitte lebte und ein Blick auf

die scbone TJmriBlinie des macbtigen Hauptes, in das giitige Leucbten

der Augen unter den dicbten Brauen genugte um das Gefubl auf-

steigen zu lassen, da6 da jemand ging, mit dem Gott etwas Be-

sonderes gewollt batte. Und je lebendiger diese Zeiten aufleuebten,

um so scbwerer lastet das Vermissen.

Wellbausen wurde gleicb nacb seiner Berufung, im Jabre 1892,

in die KgL Gesellscbaft der Wissenscbaften aufgenommen. Von
Anfang an erscbeint Jabr fur Jabr, aucb nacbdem er 1903 auf

seine Mitgliedscbaft verzicbtet batte, sein Name in den Nacbricbten,

den Abbandlungen und nicbt zum wenigsten den Anzeigen, in denen

er die alte Eorm, die mebr anzeigen als be- oder verurteilen woUte,

auf das GliicMicbste erneuerte: er bericbtete am liebsten und zu-

letzt so gut wie ausscblieBlicb iiber Neuerscbeinungen, die das

Material vermebren, immer so originell, daB aucb der Uneingeweihte

beim Durcblesen auf seine Kosten kam: dabei nabm er stets nur

wenig Baum in Anspruch und lieB die Redakteure nie warten.

AUein diese Anzeigen wiirden scbon einen wertvollen Band fullen,

die Mitteilungen nocb mindestens einen dazu; aber am Ganzen
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gemessen, warens auch mii den Abhandlnngen doch nnr Korbe

mit den tjberresten einer wunderbar reichen Speisung, gar nicbt

davon zu reden, dafi Wellhansen grade den Teil seines Werkes,

der seinen Rubra bei den Zeitgenossen begriindete, scbon binter

sich hatte, als er nach Grottingen kam. Seine zunebmende Scbwer-

horigkeit machte ihm die Teilnabme an den Sitzungen zu einer

Last, schliefilicb zu einer Unnabglicbkeit, und da er seine Stelle

nicbt als Pfriinde betracbten, niemandem den Eintritt versperren

mochte, legte er sie, wie scbon gesagt, im Jabre 1903 nieder. Die

Gresellscbaft wnBte was sie^tat, wenn sie den Verzicbt damit be-

antwortete, dafi sie ibn znm Ebrenmitglied macbte
;
in eineta Brief,

der zu den “unterbaltsamsten Scbriftstiicken nnseres an solcben

Kleinoden nicbt gerade reicben Arcbivs gehort, dankte er und

lebnte zugleicb die Zusendung der Scbriften ab, die bei ibm docb

nnr in einem Winkel unfindbar berumliegen wiirden und die er,

wenn notig, lieber auf der Bibliotbek einseben wolle. Einmal er-

innere icb mich nocb ibn in einer Sitzung geseben zu baben, im
Jabre 1905, als er, aufgeraumt und gut gelaunt, die Mitteilung

iiber das zweite Makkabaerbucb vorlegte; icb glaube, es ist das

letzte Mai gewesen. Dafi ein ScbeidegruB, ausfiibrlicber als es am
Sarge aucb einem so naben Ereunde wie Littmann mbglicb war,

ihm in der Form wie es bei uns iiblicb ist, nacbgerufen werden
muBte, verstand sich yon selbst, weniger, daB icb diese Pflicbt

ubernahm. GewiB, er hat micb, als icb 1902 hierber kam, auf das

Warmste willkommen geheiBen als einen Pbilologeu der es nicbt

fiir eine eines Hellenen unwiirdige Torbeit bielt sich mit dem bT, T.

abzugeben, auch scbmunzelnd zugeseben, wenn icb, leider zu spat,

meine semitiscben Sprachstudien weiter ausdebnte als icb urspriing-

lich gewollt batte, nicbt zum mindesten zu dem Zwecke seine Biicber

zu yersteben und yon ihm zu lernen. Aus den Fragen die er, weil

er sich im Griechiscben nicbt sicher fiiblte, iiber Stellen der Eyan-
gelien an mich richtete, und allerlei anspruchslosen Scholien, die

icb bei der Lektiire seiner damals erscbeinenden Kommentare bin-

warf und ibm scbickte, erwucbs dann ein Verkehr, der sich beim
Johanneseyangelium zu einer Intimitat steigerte, die die reinste

und schbnste Erinnerung meines wissenscbaftlicben Lebens ist. So
yiel das alles fiir micb bedeutet, es gibt mir nicbt das Recbt auf
die Frage ob icb mich berufen fuhle, ein scbarfes Bild seines wissen-
schaftlichen Denkens und Tuns zu zeicbnen, mit einem nicbt zwei-
felnden Ja zu antworten; scbon der Versucb genau die Stelle zu
bezeichnen, die er in der Erforsehung des A. T. im Verhaltnis etwa
zu Kuenen einnimmt, konnte mich sofort dayon liberzeugen, daB
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icli hier niclit zur Ziinft geliore, nnd gar seine arabiscHen Sacben

habe ich immer mehr genossen als im vollen Sinne des Worts
verstanden, Was endlicb den Menscben selbst anlangt, ich habe

ihn, von fliichtigen Begegnnngen abgesehen, erst seit 1902 gebannt,

wo er sich schon dem Alter naherte, und bin, bei aller Herzlich-

keit des Umgangs, nie sein Eckermann gewesen. Auch wenn ich

dnmm genng gewesen ware, es zu versuchen, so ware ich ge-

scbeitert: er liebte es nicht „bedentende“ Gresprache zu fiihren und
von seinem Leben und seinem Verhaltnis zur Welt und zu den

Menschen anders als in ganz gelegentlichen, kurzen und zusammen-
hangslosen Andeutungen zu reden. Ich muB es bekennen: ich bin

weder im Stande, das was man so eine Wiirdigung seiner Wissen-

scbaft nennen konnte, zu liefern noch eine, wenn auch nur vor-

laufige Skizze seines Lebens zu entwerfen. Diesen Bedenken steht

die Erwagung gegeniiber, daB ein Epitapbios auf einen Mann wie

er es war, sich solche Ziele iiberhaupt nicht stecken darf: man
kann einen Berg nicht messen und nicht zeichnen, so lange man
noch dicht vor ihm, in seinem Schatten steht. TInd wenn es we-

sentlich darauf ankam, Zeugnis abzulegen von dem was der lebende

Mensch, als ein Granzes geschaut und gefiihlt, unserem Geschlecht

gewesen ist, da, ware es kleinmiitig gewesen, ware ich dem Bufe
nicht gefolgt. Dem empfindlichsten Mangel, dafi mir die Jugend-

und Manneszeit leere, aus eigener Kenntnis nicht zu fiillende Raume
waren, haben Edw. Schroder besonders fur die Marburger, U. von

Wilamowitz-Moellendorf fur die Grreifswalder Zeit durch die Mit-

teilungen in etwas abgeholfen, die sie mir auf meine Bitte mit

freundlichster Bereitwilligkeit zur Verfiigung stellten; dazu kom-

men noch, als besonders kostbare Grabe, Ausziige aus eigenen Auf-

zeichnungen Wellhausens liber seine Werdezeit, die mir die Wittwe
anvertraut hat. Ihnen alien sei an dieser Stelle auf das Herz-

lichste gedankt.

Julius Wellhausen wurde am 17. Mai 1844 in Hameln ge-

horen, als Sohn des dortigen Pastors [f 1861], In dem verschla-

fenen Stadtchen, dessen an Giebelhausem und Garten reiche Gassen

ein Wall, der Spaziergang pensionierter Offiziere, von den Wiesen

und Ackern der Eeldmark trennte, lebte man durchaus landlich,

ohne politische Aufregungen und ohne sich von Bildungsbediirf-

nissen im taglichen Schlendrian storen zu lassen: „die Hannove-

raner waren damals ein schrecklich unpolitisches und ungebildetes

V6lkchen“, schreibt er selbst. „Mein Vater war immer sehr ari-

stokratisch unter dieser Gesellschaft, der einzige Besitzer von

Goethes Werken. Er war streng orthodox, ein grofier Liturg;
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auf aiiBerliclien geistlichen Habitus gab er Dichts, trug z. B.

nie eine weiBe Halsbinde", und scieute sicb uicht seine Amts-

briider beiBend nnd sarkastiscb zu charakterisieren. Dem Sohn

erschien seine Jngend stets im goldenen Lickte, obgleich sie^

wie er sagt, „sehr prosaiscb war, ohne Pathos und Litteratur“;

er lebte mit der Natur wie ein Landjunge, empfand nnmittelbar,

unreflektiert den Wechsel der Jahreszeiten, genoJB das erste Aus-

treiben der Kiihe und Schafe wie ein Pest. Von dem schonen

Privileg des landlichen Pastorensohnes in unmittelbarem Verkehr

mit dem Yolke aufzuwachsen machte er einen schrankenlosen Ge-

branch; 5,ich ^erdanke diesem Umstande sehr viel, vielleicht das

Beste". Er fuhr mit aufs Peld hinaus und liefi sich mit Wonne
bei der Heimkehr nait zu Tisch nehmen; die Vorliebe fiir derbe

Bauernkost'im eigentlichen und uneigentlichen Sinne ist ihm bis

ins Alter geblieben. Ein alter Knecht hatte den Jungen besonders

ins Eerz geschlossen und Yersicherte ihm eines Tages, er habe

sein Testament gemacht, ^da steihst du ok in“. In den mageren

Zeiten des Extraordinariats in Halle fiel ihm dies Legat zu
;
er nahm

es mit Preude und Stolz an und wies die Zumutung es an die

Stadt Hameln abzutreten mit Entriistung von sich^ als eine Be~

leidigung seines treuen Gbnners und Freundes. Neben dem Pa-

storat lag eine Schmiede, in der der Kleine gerne dem Spriihen des

Eisens, dem Schlagen der Hammer zusah, wahrend dem allerlei

Monologe vor sich hin brummenden Schmid der SchweiB iiber die

Nasenwurzel lief. Dem lustigen, scharfen Kinderauge pragte sich

diese Eigentiimlichkeit so ein, dafi er in eine helle Lache ausbrach,

als er, langst in Amt nnd Wiirden, in Marburg an einem heiBen

Sommertage bei einem Kollegen dasselbe beobachtete; znr Ent-

scbuldigung erzahlte er ihm den Grand. Im Yerhaltnis znr Natur
und zum Yolk ist er immer das Landkind geblieben; er achtete

bei Spaziergangen nicbt auf die Linien und die Parben der Land-
schaft, sondern auf das Korn der Felder, die Baume und Biische

im Wald und die Kinder im Borf. So lange die Schwerhorigkeit
ihn noch nicht zum Schweigen zwang, redete er gern, ohne Yer-
legenheit mit dem gemeinen Marme und beobachtete seine Art
scharf und sicher. Die Hessen taten es ihm an durch die vor-
nehme Weise mit der sie ihre Armut tragen, bis hoch in die ge^

bildeten Schichten hinauf; von dem Yolk seiner Heimat zeichnet.

er sich auf: „Yon irgend welcher Orthodoxie habe ich in ihm
nichts gemerkt, wohl aber von riihrender Ergebung und Yertrauen.
Klagen war nicht; es war aber kein stumpfer Patalismus. Es sind.
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diese Kreise, die in mir den Grlanben an die TJnverwustliclikeit

des dentschen Volkes imnier wach erlialten haben^.

Er scheint nicht das gewesen zn sein, was man einen anfge'

weckten Knaben nennt, geschweige denn ein Wtinderkind. Weil
er schwacHicli war, hielt man ihn vom Lernen znriick nnd er

drangte sick nicht dazn. In der Heimat besuckte er znnacbst die

Volksschnle, von der er drastisch* zu erzahlen wnBte, dann ein

Progymnasinm, das, wie es scheint, bis Obertertia reichte. Die
Lehrer nennt er erbarmlich, bis auf einen, Namens Theilkuhl, der
ihn sicher nicbt verzogen hat; er schrieb ihm ins Abgangszengnis,

daJS es ihm an alien Pbantasie fehle. Er selbst stellte sich das

Zengnis ans, da6 er „Arithmetik gnt, Greometrie maiJig, Latein

gut, Grriechisch nie ordentlich gelernt" habe; da sei er sich „mit

Bezng auf die Anfangsgrunde zu sehr selber liberlassen^^ gewesen.

Aus seinen Drucken weifi ich, da6 er mit den Akzenten auf Kriegs-

fuB stand; das klassische, periodisierte Grriechisch machte ihm Un-
behagen; dagegen fand er sich in der Koine und der XJmgangs-

sprache der Kaiserzeit glanzend znrecht: Epiktet las er so gerne,

dafi er ihm keine erheblichen Scbwierigkeiten gemacht haben kann.

Mit fiinfzehn Jahren [1859] kam er nach Hannover, auf daa

Lyceum I, zu H. L* Ahrens, den er nicht mochte
;
zu seinen Klassen-

genossen gehorten zwei in Grottingen nicht ganz unbekannte Leute,

Knoke und Enneccerus, den die Kameraden anstaunten, weil er ein-

mal zu den Graribaldinern durchgebraimt war. Der junge Well-

hausen fuhlte sich in der Hesidenz nicht wohl, weil er Heimweh
nach seinen landlichen Eluren hatte, und „verga6 ebenso viel wie er

lernte“. In den alten hannoverschen G3nnnasien wurde Sekunda-

nem und Primanern eine ziemlich unbeschrankte Ereiheit gelassen,

die sie nicht miBbrauchten, weil auf ihr Ehr-* und Verantwortungs-

gefiihl dabei gerechnet wurde; es gelang darum dem Naturkind

muhelos die nivellierenden Einfliisse der Schule sich vom Leibe zu

halten. „Ich lieB mir nichts einreden, war aber sehr nnproduktiv,

zu keinem Aufsatz kapabel".

„In Gottingen athmete ich auf“
;
er war stud. theoL geworden,

wie sich ftir den Pastorensohn von selbst verstand. Das neue

Leben machte ihm Spafi; die christlichen Germanen, mit denen er

zunachst verkehrte, nannten ihn wegen seines bei passender und

unpassender Gelegenheit vergnligt herausplatzenden Lachens mit

demselben Namen, den die ziirnenden Propheten dem heiligen Bilde

beilegten, das die Israeliten in Bethel verehrten. Auf die Dauer

war er fiir das sog. Studentenleben zu selbstandig, konnte auch

das Trinken nicht vertragen. Das Studium setzte ihn zunachst
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auf die Sandbank. Wie er in der znm Lizentiatenexamen einge-

reichten Vita erzablt, batten es ihm die Kirchenlieder nnd die

mittelalterlicben Prediger angetan; aber er fand in dem damaligen

Gottingen nicbt die Moglicbkeit, Tbeologie und Germanistik zn

kombinieren. Er dacbte daran, jene aufzugeben; icb finde in seinen

Aafzeicbnungen den lakoniscben Satz: „Die Ortbodoxie fiel mir

obne viele Kampfe ab, mir tat'nnr meine Matter leid“. Ein Kom-
militone, der gerade von Tiibingen beimkehrte, versucbte ibn fiir

Banr zn begeistern und erreicbte so viel, dafi er bei der Tbeologie

blieb. Er wies ibn anf das Stadium des apostolischen Zeitalters

bin; aber ancb das macbte sein Scbiff nicbt flott. Die speku-

lative Art der Tiibinger stieB ibn ab, wie er ancb spater die

.
griecbiscben Pbilosopben mebr „nra ibrer Form nnd Spracbe, als

des Inbalts willen" studierte; bis ins Alter blieb ibm eine starke

Bewnnderung fiir' die Menscben nnd Dinge rubig abwagende Art
des Aristoteles, wabrend Plato ibn nie gefaBt bat: „er gibt mir
keineAntwort anf das was micb qnalt“, bat ermir einmal gesagt
Oder gescbrieben. „Nnr kein dnmpfes Streben! Icb batte immer
einfacbe Ziele nnd erwartete die Losung der das Leben betreffenden
Probleme nicbt vom Nacbdenken, sondern vom Leben. Darnm war
mir eigentlicb ancb die tbeologiscbe und pbilosopbiscbe Speknlation
in jungen Jabren scbrecklicb. Alles Forcierte war mir ein Grenel;
icb konnte warten. Mein Leibsprucb (war) seit Mb Me. 4, 26 ff .

:

da ist der Acker nicbt die Welt, sondern die Zeit.“ Er meint eine
Parabel, deren Sinn erst er entdeckt bat und die in der Erbauungs-
literatny vollig feblt: „Mit dem JReicJie Goites ist es so, wie wenn einer
Saftten ctuf das Land wirft und schldjt und steht auf NacJit und Tag, und
del Same spviejit und geht in die JSohe, er weiJS nicht wie: von selbst
tragt die Erde Frueht, erst Hahn, dann Ahre, dann ausgewachsener
Weimi in der Ihre^ So bat er sie selbst, gegen das Ende seiner
Lanfbabn, iibersetzt, nnd bemerkt dazu: „Es fallt anf, dad weder
Mattbans nocb Lukas diese Perikope wiedergeben sie baben
vielleicbt ihre Originalitat verkannt, .... oder sicb Jesus nicbt so
zuriickgezogen nnd losgelost von seiner Stiftung denken mogen.
A-nch^ die meisten Exegeten alter und neuer Zeit baben kein Ver-
baitnis zn der edeln Parabel finden konnen. Aber Goethe hat sie
verstanden: mein Acker ist die Zeit“.

Er wartete anf das woranf jeder ecbte Student wartet, der
studiert nm seiner Seele Seligkeit willen, auf den Mann, der ibm
mebt nur etwas beibringen, sondern ibn fiibren konnte. An solcben
Mannern war nun freilicb an der Georgia Augusta im Allgemeinen
imd m der tbeologiscben Fakultat im Besonderen kein UberfluB.



Julius Wellhausen 49

Hitschl, an den viele znnaclist denken werden, „blieb obne Ein-

flab; ich yerstand seine Dogmatik nicbt. Doch schien er mir exn

ganz andrer Kerl als die anderen Tbeologen, mannlich, offen —
nicbt so verflncht siiddeutscb^. Aber es war ein anderer da, der

„ibn aus dem Scblafe weckte". Ostern 1863 fiel ihm Ewalds Gre-

scbicbte des Volkes Israel in die Hande und begeisterte ihn so,

dafi er sick entscbloB Hebraiscb zu lemen, was er bis dabin, dank

einem elenden Unterricbt auf der Scbule, yerschworen hatte. „Die

tbeologiscben Probleme yerstand icb nicbt. Micb xnteressierte

Ewald nnd darmn die Bibel, in der icb yon Hans ans sebr gut

Bescbeid wuBte.^ Und an einer anderen Stelle beiBt es geradezn:

„Ewald bat micb gerettet, der damals meist yerlacbt wurde^.

Die Vorsebting bat es init Ewald gut gemeint; sie fiihrte dem
alternden, scbon bis znm Lacberlicben scbrullenbaft gewordenen

Manne einen Scblller zu, der das, was an dem Denken und Konnen
des Lehrers lebendig und klar war, sicb mit sicberem Instinkt

berausbolte. Ibn packte zunachst die Bibelexegese
;

sie traf auf

ein Wirklicbes in ihm, stieB ibn nicbt ab durch aprioriscbe Eor-

derungen an seine Glaubigkeit, da Ewald es fiir die Pflicbt grade

eines frommen Mannes bielt, an die Bibel kein anderes Mafi zu

legen als an andere Biicber. Es war yielleicht die grofite Seite

an ibm, daB er nicbt in den Einzelbeiten stecken blieb, son-

dern immer darauf ausging, den lebendigen Zusammenbang zu

fassen. Diese Eunst, die Wellhausen spater im GrroBen und im

Eleinen, an den scbwierigsten Objekten, wie den kleinen Propbeten,

mit unerreichter Meisterscbaft iibte, bat er yon Ewald gelemt;

er hat yon ibm aucb die Gewobnbeit geerbt, Gelebrsamkeit nie

mebr beryorzukebren als unbedingt nbtig war. Mit der Zitaten-

scbleppe baben beide nie Staub aufgewirbelt, und dock verfugte

wenigstens Wellbausen liber eine seltene Belesenheit: der Eenner

spiirt, daB unter seinen scheinbar einfacben und ansprucbslosen

Satzen eine koniglicbe Fiille des Wissens als frucbtbares Erdreicb

scblummert.

Nacb beendetem theologischem Studium und abgelegtem erstem

Examen wagte sicb Wellhausen, yon einer Hauslebrerepisode in

Hannoyer [1865—7] zuriickgekebrt, in die Ubungen binein, die

der Alte nacb Tisch liber orientaliscbe Texte abbielt und die ge-

fiircbtet waren, weil er kein MaB dafiir hatte, was der durcb-

scbnittlicbe Student im Praparieren fertig bringen konnte. Da-

fiir hot sicb dem Scbiiler der etwas konnte und wollte, reicb-

licbe Gelegenbeit in das geniale Spracbempfinden des Meisters

eingeweibt zu werden, das z. B. in seiner arabiscben Gramraatik

Kacliricbten; geKchaftl. Mitteilmigen 1918. 1. 4
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auch den felassischen, von ganz anders gebanten Sprachen her-

kommenden Philologen zu vorbehaltloser Bewunderimg notigt nnd

tun so hoher gewertet werden mufi, als die maspretiscbe Pnnk-

tation nnd die arabische NationaJgrammatik vor den beiden wich-

tigsten semitischen Sprachen eine Dornenhecke von Scbolastik

anfgefiibrt baben, in der grade grammatiscke Talente nnr zn

leicbt fiir immer bangen bleiben. WeUbansen war von Natur

allem Spintisieren abhold nnd wnrde dnrch Ewalds EinflnjB darin

anf das glncklickste bestarkt: mit Quisq[nilien bielt er sich nie

anf, verstand aber, wie ich ans eigener Erfabrung bezengen kann,

in das 'Wesentlicbe einer semitiscben Ansdrncksweise mit ein

paar sicberen Grriffen einznfiibren. Wo er Grammatik nnd Wort-
knnde fiir bistoriscbe Zwecke gebrancbte, standen* sie ibm sicher

zn Gebote; er benntzte sie aber nie zu iibergpannten Konstrnktionen,

wie es Lagarde leicbt passierte. Ein grammatiscbes Tbeorem bat

er meines Wissens nnr einmal zum Gegenstand einer Arbeit ge-

macbt, mit der er sicb mebr als 25 Jabre trug, aber groBe Eragenj

wie den Zusammenbang des Agyptiscben mit dem Semitiscben ver-

folgte er bis znletzt mit sacbknndigem, von jedem Vorurteil freiem

Interesse.

Exegese nnd Grammatik sind ein nnentbebrlicbes Eiistzeng;

aber Seelen, die das Werden in sich spiiren, wollen fiir ih.r Konnen
ein Ziel baben. Es braucbt kein scbarf formnliertes zn sein, fiir

den Schiller ist es sogar besser, wenn ibm ein in nicbt ganz klarer

Eerne liegendes Land als wenn ibm ein bestimmterWeg gewiesen
wird. Der ansgereifte Wellbansen, der es wissen muBte, bezengt
seinem Lebrer, daB er einen unleugbaren bistoriscben Sinn besessen

babe; er blieb freilicb mebr it^occ^^s^ig nnd entwickelte sicb in Lebre
nnd Scbrift nicbt zur diivagig, wirkte aber grade darnm anregend
nnd befrnchtend, da dem Konnen des Schillers nicbts vorwegge-
nommen, im Gegenteil lediglicb die nocb ansznfilllenden Ranme
gezeigt wnrden. Ewald kornte sich mit ricbtigem Instinkt n^cbt
fiir das Eahmenwerk begeistern, das sicb Einleitnngswissenschaft
nennt; sollte dies Gebilde zu einer tvirklicben Wissenscbaft werden,
so hatte es sicb zu einer Literaturgeschicbte entwickeln miissen,

aber die W^issenscbaft von einer ans .religiosen Griinden znsammen-
gestellten nnd zusammengewacbsenen Scbriftensammlung kann me-
tbodischer Weise nie in [eine Geschicbte der Literatnr, sondern
stets nnr in eine Geschicbte der Eeligion anslanfen. Das fiiblte

Ewald nnd drang daher daranf, den religiosen Inbalt des A.T.
als ein gescbicbtlicb Gewordenes zu erfassen, ibn nicbt binter die,

wie er sicb ansdriickte, ,an sicb so oden nnd unfrucbtbaren Eragen.
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fiber Verfasser mid Zeitalter“ ztirfickztidraiigen. Mocbte die Ausfiili-

ruDg, abgeselien von der Prophetenexegese, bei Ewalds zngleick

eigensinniger und zwischen vielen Moglicbkeiten nnklar bin- nnd ber-

scbwankender Art nocb so viel zn. wfinscben fibrig lassen, es war
docb eine geistige Atmospbare gescbaffen, in der der kommende
Erforscber des A. T. sicb bewegen konnte, obne dab fortwabrend

das "Wesentlicbe, die Sacbe selbst in ibrer Totalitat unter ibm
wankte nnd scbwankte

j
er batte einen Standpunkt, nicbt im

tbeologiscben, aber im wissenscbaftlicben Sinne, und sab ein Ziel

das allem einzelnen Wissen und Konnen Leben und Ricbtung gab.

So kam Zusammenbang und Energie in Wellhausens Studium; dem
jungen Adler wucbsen die Elugel. SeinemNest bat er stets die Treue

bewabrt, obgleicb der Meister es ibm scbwer genug gemacbt bat.

Man lacbte fiber Ewald scbon, als "Wellbausen auf die Uni-

versitat kam, im Jabre 1862. Er lebte so in den Propbeten des

alien Israel, denen er sicb, nicbt mit Unrecbt, congenial ffiblte,,

d^B, er, als ibr Interpret, sicb ffir verpflicbtet bielt, in ibrem Q-eist

zu den Yolkem und Macbtbabern der Q-egenwart zu reden, und

glaubte sicb dazu um so mebr berecbtigt, als er 1837 wirklicb zn

den wenigen Grottinger Professoren gebort batte, die vor der ge-

sammten Nation - einen Gewissenskonflikt lapfer und' mannbch.

durcbgefochten batten. Damit war er ein offen-tlieber Cbarakter

geworden und das vertrug er scblecbt; Wellbausen sagte mir ein-

mal, im Hinblick auf ibn
:
„em Martyrer darf sein Martyrium

nicbt fiberleben, sonst ricbtet er Unbeil damit an“. So lange das

Kbnigreicb Hannover nocb in vomebm selbstbewuBter Abgescbieden-

beit sein idylliscbes Dasein ffibrte, waren die m'findlicben und

scbriftlicben Expektorationen des im tlbrigen mit Recbt welt-

berfibmten Hofrats eine Merkwfirdigkeit mebr zu den vielen an-

deren, die die damalige Georgia Augusta zu einer Art gelebrter

Menagerie macbten; die Sacbe wurde ernst, als der Sturm des

Jabres 1866 die Scblafrocke umberwirbelte und die Perrficken von

den Hauptern riB. Ewald macbte sicb zum Propbeten des welfi-

scben und nacb 1870 aucb des klerikalen Protestes, geriet in eine

Gesellscbaft die das Relief, das ihr der weltfremde, bei alien

Scbrnllen docb ebrwtirdige Greis mit dem kindlicb reinen Herzen,

geben sollte, in keiner Weise verdiente. Sein ibm bis dabin in

allem pietatvoll ergebener Scbfiler ging andere Wege. Der Yater

WeUbausens war ein treuer Anbanger der Dynastie gewesen, den

es nicbt anfocbt, dafi sein Landesberr die amoraliscbe Brutalitat

des engliscben Hocbadels bis zu koniglicber Yollendung zu steigern

wuBte; er war 1848 tapfer ffir ibn eingetreten. Was der Sobn
4 *
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von konservativer Gresinnung aus dem Elternhause und der Heimat

mitbrachte, war nur starker geworden, nacbdem er sie dnrcb die

Ablosung von der-Ortbodoxie auf das politische G-ebiet bescbrankt

hatte; obne sick jemals einer Partei anznseklieBen, hat er sick,

immer eine gewisse Sympatkie fiir alles was rechts stand, bewahrt.

Aker 1866 sckob ihn sein Sinn fur das Wirkliche sofort auf die

richtige Seite; er prophezeikte seiner Mutter, als das Ministerium

Platen ernannt wurde, dafi dies das letzte des selbstandigeu Staates

Hannover sein werde, xmd aufierte sick in der Familie in der er

damals Hauslehrer war, in so entschieden preuBischem Sinne, dafi

er fiir einen Spion gehalten wurde. Hie Grofie Bismarcks er-

kannte ex sofort und hielt unentwegt an ihr fest
;
Bennigsen liebte

er nicht. Wie der poKtiscke Gegensatz in den fiir Hannover bosen

Jakren von 1866—1870 viele Familien auseinanderriB, so zerstorte

er auck das Verkaltnis zwiscken Lekrer und Sckiiler, in tragiscker

Weise. Es wird erzSklt, daB Ewald Wellhausen, der seine Stu-

dien sckon voUig beendet hatte, nock einmal zu sick bestellte und

ikm in seiner feierlicken Weise erofPnete, daB er der einzige sei,

der seine wissensckaftKche Mission, die fiir Ewald zugleick eine

religiose war, ubernekmeu konne; aber er werde ikm seinen Segen

nur .geben, wenn er den Konig von PreuBen und Bismarck fiir

Ubeltater und Sckurken erklare. Wellkausen weigerte sick; der

Alte sckob ikn, tkranenden Auges, aus der Tiir. Er hat sick nickt

mit dem Lieblingsschiiler ausgesbknt; als dieser, bei einem vor-

ubergekenden Aufentkalt in Gottingen ikn kerankommen sak und
mit ausgestreckter Hand ikm entgegen ging, wandte er sick ab.

Her Hackruf, in dem Wellhausen 30 Jakre spater das Bild des

wunderbaren und wunderlicken Marines der Nackwelt iiberliefert

hat, sckliefit mit den Worten: „sein Ausgang kat etwas Tragisckes,

und man kann dariiber seine Fekler vergessen, unter denen er

selber am sckwersten kat leiden miissen. Seine Sckiiler verdanken
ikm mekr, als sie begreiflich macken konnen“.

Unmittelbar vox dem Ausbruck des Erieges mit Frankreick,

am 9. Juli 1870 schlossen die Studienjakre mit der Promotion
zum Lizentiaten ab. Hie Hissertation He gentibus et familiis lu-

daeis quae 1. Ckron. 2. 4. enumerantur, bewegt sick in Ewaldscken
Gedankengangen, die wichtigsten Termini kekren in den Skizzen
and Vorarbeiten wieder. Ikr Latein

,
frei von ciceronianiscken

Alliiren, aber deutlick und kraftig, tuingt es fertig, einen mit
Metapkern voUgepropften Ewaldscken Satz in kurze, die konkreten
Bilder sckarf wiedergebende Wendungen zusammenzuzieken und
am SckluB an einen Horazvers einen eckt Wellkausenscken Witz
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zu hangen^); aucli in den Anmerkungen blitzen allerhand ver-

dachtige B'unken durcb die klassische Grewandung dnrch. In dem
Buck liber den Text der Biicber Samnelisj das ein Jabr daranf

erscbien, betrat er ein Grebiet, auf dem Ewald nie keimiscb ge-

wesen war, die Textkritik. Charakteristisch war die konsequente

nnd klibne Ausnntzang der einzigen tjberlieferung, die im A. T.

Varianten liefem kann, der LXX. Eine Handschriftenklasse weicht

in den Biicbern Samnelis nnd der Konige von dem masoretiscken

Texte ab; er retrovertierte grade diese Lesarten ins Hebraiscbe

nnd eine schlagende Emendation nach der anderen fiel ihm in den

ScboB.

1872 wnrde er als ordentlicker Professor nach Grreifswald be-

rnfen; man bofftO; daB der Schiller Ewalds, der sick lediglich

flir pkilologiscke Probleme interessierte
,

zwiscken der grofieren

sckwarzen nnd kleineren weifien Halffce eine passende IJberleitnng

bilden werde, insofern nickt mit IJnreckt, als Wellkansen nber-

kanpt kein Parteimann war nnd fiir Kirckenpolitik, welcker Rick-

tnng anch immer, nie das geringste Interesse anfbrackte. Die

akademiscken Jnnggesellen Grreifswalds waren, nnter Anfiikrnng

des Romanisten E. Bekker, eine vergnilgt fleiBige Rotte, die sick

nickt immer mit den Erenden des sagenkaft billigen nnd gnten

Mittagstisekes im Dentseken Hans begnilgte. Wie viele, so genoB

anck Wellhausen die Bnrsckenkerrlickkeit erst, als sie vorbei war:

von tkeologiscker Wiirde wuBte er nickts. Das lustige Treiben

fand seinen normalen AbsekluB darin, daB er sick mit der altesten

Tochter des Chemikers Limprickt veiiobte
;
der bald gescblossenen

Eke sekienen alle Sonnen zn leuchten. Aber es kam anders; die

jnnge Fran erkrankte sekwer nnd hat ihre voile Gesnndheit nie

wieder bekommen. In das Los, eigene Kinder entbekren zn miissen,

hat er sick nie gefnnden, nock in diesem Krieg empfand er es

bitter, daB er dem Vaterland keine Sokne stellen konnte. Die

Gratten selbst warden dnrch das Ungliick nnr enger znsammen-

geflikrt, nnd seine Fran hat ikm dnrch trene Pflege in den Jakren^

in denen seine Tanbkeit ikn immer mehr vereinsamte, es reicb

vergolten, daB er ikr das fiir eine Fran nie einfacke Znsammen-

leben mit einem Gelekrten so leickt nnd so reich gemackt katte^

wie es nnr wenige von nns fertig bringen.

1876 kam H. v. Wilamowitz, 28jakrig, nach Greifswald, znm

ersten Mai ein Kollege, der ikm ebenbiirtig war. Beide scklossen

1) Atque haec guidem hactenus. Putaverit guis parturisse montes, nasci

ridiculum murem. Me si guidem nius evenerit, exercuisse montes non taedebit.
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rasch Erenndschaft, die sich spSter auf die Familien iibertrag und

fur das Lebeu vorhielt. Bei aller VerscMedenheit des Nieder-

sacbsen aus altestem deutscben Eernland uud des aus jungem

Kolonialboden bervorgegangenen Preudeu war eine geistige Ver-

wandtschaft nicM zu verkennen: ihnea war gemeinsam das Be-

miilien, ein geglaubtes und geahntes GrroBe aus erstarrter uud un-

verstandig gewordener Bewunderung zu losen und lebendigem

Fiiblen und Auffassen zu erscbliefien, eine unerbittlich zu den

Fundamenten vordringende Bebandlung aller IJberlieferungspro-

bleme, und — nickt zu • vergessen — die Lust und die Fahigkeit

mit Zunge und Feder eine scharfe KHnge zu schlagen, den Fbili-

stern zum Arger und zum SpaB der Jugend. Wie solcbe Freund-

sckaften zwischen zwei selbstandig forscbenden und schaffenden

Geistern auf sie zuxlickwirken, laBt sich, wenn es nickt zu einer

€ngeren Arbeitsgemeinschaft kommt, nickt bestimmt kbgrenzen,

wird aber eker unter- als ubersckatzt. JedenfaUs war es fiir

Wellkausens Wissensckaft von Bedeutung, dafi ikm die klassiscke

Pkilologie, von der er in Gottingen nickt viel gemerkt katte,

zu einem' imponierenden Konkretum wurde
;
er pflegte ikren ener-

gisck vorwarts drangenden Betrieb mit seiner riicksicktlosen Kritik,'

seiner Lust die Grundlagen immer neu zu revidieren gerne der

zum Ireniscken neigenden, sick bei Kompromissen und Autoritaten

beirukigenden Art der Tkeologen gegeniiberzustellen. Allerdings

war er ein Sckalk, der ab und zu, wider Erwarten, sein tkeolo-

gisckes Herz entdecken konnte, wenn die Pkilologen sick gar zu

naseweis in bibliscken Dingen geberdeten.

"Wie alien jungen Professoren, so verbot auck ikm die Pflickt

die Vorlesungen auszuarbeiten zunSckst das Buckersckreiben; dock

zeigte die TJntersuckung iiber die Pharisaer und Sadducaer, mit

der er 1874 den Gottinger tkeologiscken Doktor quittierte, daB

das Bild der jiidiscken Geschickte sckon reckt bestimmte Formen
bei ikm angenommen katte. Die fest und sicker dreinscklagende

Auseinandersetzung mit der anmaBenden Talmudsckolastik alten

und neuen Datums ist nock immer aktuell, wie jeder weiB, der in

diese Wiisten auck nur von feme kineingeseken kat. Mit dem
gesckicktlicken Problem verband sick ikm ckarakteristiscker Weise
ein pkilologisck-exegetisckes, die Urspracke der Psalmen Salomos.
Das Heine, aber inkaltreicke Sckriftcken war ein Zukunftswecksel,
der erst lange Jakre nackker eingelost wurde; im Jakre 1876 be-
gann die Reike der groBen Arbeiten, die ikm den Primat in der-

Wissensckaft vom A. T. und der Religion Israels eintrugen. TTm
das Fundament fiir die Traditionsgesckickte zu legen, wurden in
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der zuerst veroffentlicMen Abhandlung fiber die Komposition des

Hexateuchs, die 1878 in der Neubearbeitung der BleekscKen Ein-

leitung auf Ricbter, Samuelis nnd Konige ansgedebnt wnrde, die

literarisclien Scbichten knapp und bestimrat von einander gesondert.

Vom Jahvisten nnd Elobisfcen, von denteronomiscber tJberarbeitnng,

von einer Grrnndsclirift redete man schon lange, die alte Erag-

menten- nnd Erganznngskypothese war im Wesentlichen abgetan,

aber so wie hier war nock nie die analyfciscke Untersnchung

am lebendigen Texte selbsfc, mit der Metkode, dnrck die sie allein

anf festen Boden kommen konnte, nnternommen nnd dnrckgeffihrt.

Jede Analyse muB rekonstrnieren, und lanft daker Grefakr zn viel

Tlrsprfinglickes kersfcellen zn wollen nnd zn wenig an das zn

denken, was auf Recknnng der Redaktoren gesetzt warden mnS.

Mit dem Instinkfc des Grenies sckifft Wellkansen nm diese Klippen

immer wieder kerum: er kolt sick das "Wesentlicke, was sick be-

weisen laBt, kerans nnd nberlafit den Rest, anf den es znnackst

nicktJ ankommt, denen die so viel Gednld nnd Znversickt fibrig

kaben, nm sick mit ikm zn plagen. So keben sick ihm im Penta-

tenck die drei groBen Sckickten, in den iibrigen Biickern die ein-

facker oder komplizierfcer gelagerte tJberarbeitnng kerans, okne

daB die Zerteilnng zn fein nnd dadnrck nnklar nnd zweifelhaft

wnrde. Der Sckwierigkeit der Darstellnng, die nnr der ermiBt,

der selbst Analysen verfaBt kat, wnrde er spielend Herr ; die Ans-

einandersetznng die notwendig kin nnd ker springen mnB, mackt

den Laser nie nerTOS, sondern beloknt ihn nnmittelbar dadnrck,

daB die sckeinbar in einander versckwimmenden Texte ihre pra-

zisen Linien nnd friscken Earben wieder erkalten. Es ist selten

vorgekommen, daB solcke, nnr Pkilologen nnd pkilologisck ge-

scknlten Dilettanten znganglicke Abkandlnngen viermal neu ge-

drnckt 'werden mnBten.
j

Jede Q-esckicktsforscknng nnd Q’esckichtssckreibnng, die nickt

in Schein nnd Spiel ansarten will, mnB sick nack der Uberliefernng

rickten, mit der sie zn tnn kat; wenn diese, der Hanptsacke nack,

dnrck eine Literatnr vermittelt ist, soklingen sick die literariscken

nnd gesckicktlicken Probleme nnlosbar in einander. Es bekommt der

Wissensckaft nie gut, wenn die Historiker keine Pkilologen sein

wollen; nmgekekrt wird es ffir die gesckicktlicke Erkenntnis ver-

kangnisvoll, wenn sie in literariscken Problemen stecken bleibt.

Weniger die etwas nnklaren Ahnnngen Ewalds als die eigene, den

Realitaten zugewandte Natnr kaben Wellhausen davor bekfitet,

in der Kritik des Pentatenchs das letzte Ziel zn seken. DaB

ikn die literariscken Eragen als solcke nickt eigentlick lockten,
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sieht Winn an der Art, wie er Bleeks Einleitang nen bearbeitete.

Er fiigte nen ein die schon erwabnte Analyse, ferner eine meister-

hafte Gescbichte der Uberliefernng des Kanons und erne libersicht

fiber die Geschiclite der alttestamentlicben Wissenschaft
;

alles

andere lieB er im "Wesentlicben wie es war, obgleicb er bier reicb-

licb Gelegenbeit gebabt batte, sich als Literarbistoriker und

Literarkritiker aufzutun, wenn er Neigung dazu verspurt batte.

Was er in Wirklicbkeit wollte, zeigte scbon der Titel unter dem

sein berfibnatestes Werk im Jabre 1878 erscbien: „Gescbicbte Is-

raels. Erster Band"; erst spater, zuerst 1883, wurde er durcb

aProlegomena zur Gescbicbte Israels" ersetzt. Indem die IJber-

liefernng an der Gescbicbte gemessen wurde, ergab sie selbst wie-

derum Gescbicbte und zwar aucb in ibren jfingsten Scbicbten,

mocbten diese nocb so sebr aus Eiktionen besteben
;
denn Fiktionen

setzen erne Willensricbtnng voraus und diese mufi nur in die ricb-

tigen Zusammenbange eingereibt werden, um ebenfalls als bisto-

riscbe Wirklicbkeit erkannt zu werden. Gewifi — fiberzeugende

Beweise daffir, dafi die Bitualgesetzgebung junger sein musse als

die Propbeten und das Deuteronomium, waren scbon yor den Pro-

legomena vorgebracbt, es war aucb obne sie scbon fast unmoglicb

geworden zu bebaupten, dafi das mosaiscbe Gesetz mit seinem

streng geregelten und zentralisierten Kultus und der bis ins

Kleinste organisierten Tbeokratie der Anfang und IJrgrund der

israelitiscben Eeligion gewesen sei; aber es setzt die originelle

GrbBe des Werkes nicbt im Mindesten berab, daB es das erfullte,

wozu die Zeit reif war. So unerbittlicb war das Problem nocb

nie gestellt, waren nocb nie den Gegnern alle Ausflucbte, Kom-
promisse, Halbbeiten abgescbnitten, die Eeibenfolge Jeboyist, Deu-
teronomium, Priesterkodex alien Zweifeln entruckt. Und das war
nicbt die Hauptsacbe; das Wicbtigste, woran vor Wellbausen nie-

mand gedacht batte, war, dafi der gescbicbtlicbe Beweis fur jene
Eeibenfolge nicbt Endzweck blieb, sondern einen selbstandigen,

das Bewiesene tiberragenden Wert erbielt. Eine vergessene und
versunkene Welt taucbte auf: man sab wieder das alte Israel mit
der Ffille seiner beiligen Statten, an denen es frob war vor Jabveb,
mit seinen Festen, die getreulicb den Jabreszeiten, der Ernte und
Lese sicb anscbmiegten, die Tbora wurde aus einem gescbicbtlicben
Eatsel zu dem was sie einmal gewesen war, zu einer priesterlicben

Weisung, die aus dem Leben bervorquoll imd dem Leben diente.
Das nacbexiliscbe Judentum bat die unvergleicblicben Erzabler des
alten Israel fibel zugericbtet und arg zerstort; was sicb den Eesten
abgewinnen Hefi, sab man erst jetzt, wo das Wacbsen, Eeifen, Ver-
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welken der Tradition in groBen Ziigen vor den Angen des auf-

merkenden, dann stannenden nnd scklieBlicli ergriffenen Lesers
abrollte. Sanl, David, Elias, sie warden lebendig, nicbt durck
falscben Pragmatismns, durck aufgeklebte moderne Etiketten, nnr
dadnrck, daB die Triimmer der eckten Uberlieferung mit bekut-
samer Kuknkeit ausgesondert and, zam ersten Mai, aas ikrem
inneren Leben keraas erklart and dem menscklicken

,
einfacken

Versteken nake gebrackt warden. Ick erinnere mick nock, welcke
Befreiang es fur mick war, als ick in jangen Jakren die Erklarung
der Paradiesgesckickte in der Grenesis las, die anter all dem Gre-

rumpel alter and neaer Sckolastik and Dogmatik den Quell eckter

and arwiicksiger Poesie wieder ausgrabt, and korte jetzt von
einer Sckiilerin, daB es ikrem Yater, einem vornekmen Majorats-

herm von strengsten konservativen Traditionen aknlick ergangen
sei. Und dock, so viel von der Religion des alten Israel aack
wieder erstand., Wellkaasen lieB sick dadarck nickt zu der Siinde

wider den Geist der Gesckickte ,verfukren, daB er die jtingere

and jiingste Entwicklung als wertlos bei Seite warf. In immer
neaen Eormulierangen, jeder Biegung und Verzweigang des kompli-

zierten Prozesses sick ansckmiegend, zeigt seine konstrnktive Kritik,

wie die Propketie and die iiber Land and Volk kereinbreckenden

aafieren Katastropken in unaufloslicker Weckselwirkang ein Neues
sckufen, das dann wiederam, nack dem Untergang des nationalen Staa-

tes, in der Gemeinde, die anter der Eremdkerrsckaft den Staat ver-

trat, za dem erstarrte, was sick als uralten Mosaismus ausgab and
dem Jndentnm die feste Sckale bot, die sein geistiges Erbe vor
dem YerflieBen in das vorderasiatiscke Yolker- and Knltargemenge
bewakrte. Aas dem monotonen Wecksel von Glaabe and Abfall,

wie ikn die spateste Bearbeitang der Tradition and danack, leider,

die valgare bibHscke Gesckickte darstellt, war ein zagleick klarer

and mannigfaltiger, ein konsequenter and dock weckselvoller ge-

sckicktlicker ProzeB geworden.

Das alles war dargestellt in einer Spracke, die aaf jeden ge-

lekrten Aafpatz verzicktete, mit der Beredsamkeit
,
wie sie nar

aas der Hingabe an die Sache stromt, ckne eine Spar der senti-

mentalen Salbang, die theologiscke Biicker leickt ungenieBbar macht-

Im Gegenteil, der Yerfasser hatte seiner jugendlicken Schaffens-

laane die Ziigel schieBen and keinen Zweifel dariiber aafkommen
lassen iiber das was ibm sei es im A. T. selber sei es bei seinen

Exegeten mififiel, and der classisch-pkilologiscke Freund und Kol-

lege, der die Bogen mit las, war damals der letzte der nack dieser

Seite kin zar Yorsickt riet; Wellkaasen selbst kat spater die gar
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zu burscHkosen Kinder seiner Laune Manieren gelehrt. Dem Er-

folge scbadete ubrigens der von den Kritikern geriigte Ton dnrcb-

ans nicbt; seit StrauB’ Leben Jesu machte kein Back uber ein

tkeologisches Problem ein solcbes Anfseben; der Verleger, der zn-

erst kein Honorar bewilligt hatfce, war vornebm genug, nacbtrag-

iicb ein recht ansebnliches zn sckicken. Darch ein Buck berukmt

zu werden, das in ein offiziell tkeologisckes Pack scklagt, ist

inuner ein teuer erkaufter Grewinn; es kagelte von Angriffen

.aus den ortkodoxen Lagern: in alien Tonarten wurde der Ver-

fasser als Umstiirzler, G-lanbensfeind, Leugner aller Offenbarung,

mit einem Wort als der leibkaftige Satan versokrien. Lustige

Intermezzi blieken nickt aus; ein frommer Sekotte wagte die

Eeise naok Greifswald nm sick den Grottseibeiuns anzuseken, be-

rioktete aber nackker reckt enttausckt. Er kabe keinen Lucifer

angefunden, sondern a farmerliTee hoy, der erst mit lantern Lacken

allerkand geredet, dann mit einem Scknodler iiber Delitzsck’s ‘Wo
lag das Paradies’ geendet und iku scklieBlick, wie der Versucker .

Jesus auf einen Berg, so auf einen Kirckturm gefukrt kabe. Um-
gekehrt lud ikn ein wirklicker Gelekrter, Robertson Smith, naok

Edinburg ein; es wird dieselbe Reise gewesen sein, auf der er im

britischen Museum die Studien trieb, von denen nock zu reden sain

wird. Auck nack Holland ging er in diesen Jakren, urn Kuenen

personlick kennen zu lernen, dessen Kritik seiner Komposition

des Hexatenck ikn sehr gefordert katte, Er bemerkte bei seinem

Aufentkalt mit Brstaunen, dafi die wissensckaftlick freien kollan-

discken Tkeologen streng asketisck lebten urn der Ortkodoxie keinen

Anstofi zu geben, die sick ikrerseits fiir ikre Glaubenstreue damit

•belokute, dafi sie sick in ‘erlaubten’ Grenussen nickt besckrankte,

' Das rnkige Zutrauen zu seinem Konnen und die unbeirr-

bare Griite seines Herzens sickerten Wellkausen davor, durck die

offenen und versteckten Augriffe aus dem Gleise geworfen zu

werden; er dackte nickt daran, andere zu seinem Sckntze aufzu-

bieten oder eine Partei zusammenzutrommeln. Aber er mufite sick

sagen und die Erfakrung bestatigte es ihm, dafi er nickt darauf

recknen konnte von einer theologiscken Paknltat berafen zu werden
;

ikm stand das Los bevor, sein Leben lang an einer Universitat

zu bleiben, deren Entwickluagsmoglickkeit beschrankt war, und die

kiinftigen Pastoren der pommerscken Landeskircke entweder Dinge
zu lekren, die sie nickt lernen sollten, oder das Beste und Eigene
fiir sick zu bekalten. Das und nur das bestimmte ikn 1882 die

tkeologiscke Professur ’niederzulegen
;
von seiner eigenen Pakultat

sckied er in besbem Einvernekmen, die pkilosopkiscke gab ikm den



Julius Wellhausen 59

Elireiidoctor, Die Eegierang, der die Losung, die mogliche Eon-
flikte beseitigte, schwerlich unerwunscKt kam, mackte ihn zaia

Extraordinarius fur semitiscke Sprachen in Halle, mit einer hohen
Anciennetat. Er war nickt gerne dort; die Bevolkerung uud das

Studentenmaterial sagten ihm nicht zu, und er argerte sick, daB

Collegen, die nickts konnten, an der classiscken Statte einer zn-

korerreicken Vermittlungstkeologie zu wissensckaftlicken GroBen
avancierten. Das auBere Einkommen war zunackst sckmal, aber

die Honorare der britiscken Encyclopadie, die ikm anf den Rat
von Robertson Smith * eine Reike von Artikeln libertragen katte,

und das Erbe seiner Matter, die damals stark, befreiten ikn von

direkter Sorge. Nack drei Jakren erkielt er das Ordinariat in

Marburg; die tkeologiscke Fakultat antwortete anf eine Anfrage

des Ministers, ob sie gegen Wellkausens Berufnng Bedenken za

auBern kabe, mit einem runden Nein, Sie war auck daran un-

scknldig, daB ikm bei der Berafung vom Ministerium das Ver-

sprecken abgenommen wurde, nicht iiber das A* T. zu lesen.

In vieler Beziekung sind die Marburger Jakre die gliicklick-

sten fur ikn gewesen. Land und Volk sagten ikm zu; ein schon

gelegenes Hauscken bot ein bekaglickes Heim. Ein anspruchsloser,

vergniigter Verkekr mit den Kollegen war grade das was seine

wander- und zechfroke Natur verlangte, Niese und vor allem

Justi standen ikm am nacksten, obgleick oder weil ikre Art von

der seinen reckt versckieden war; in Jlilicker fand er einen Ge-

lekrten, der auf seinen Wegen selbstandig weiterforscken konnte.

An seinen Zukorern katte er Freude; die Pflege des Hebraiscken

war in den reformierten Pfarrkausern Hessens traditionell
,
und

junge, unter der vaterlicken Zuckt gut vorgebildete Tkeologen

fanden den Weg zum Syriscken und Arabiscken leickter als es

meist der Fall ist.

Das A. T. ist als keiliges Buck fiir eine, durck ihr Sckicksal

ins Enge zusammengedruckte Gemeinde zasammengestellt; so kaftet

an ihm, bei aller Unverganglichkeit seiner religiosen und poeti-

schen Werte, dock eine gewisse Monotonie, die auck abgeseken

davon, daB es aus wissensckaftlicken Griinden nnratsam ist, es

Bchwer mackt sick anssckliefilick mit ihm zu besckaftigen : ein Geist,

der erkennen will und kann, teilt den Wunsck nicht, den die

Frommen in den Psalmen so gerne auBern, immer im Tempel zu

woknen. „Es gab eine Zeit in der ich das A. T. etwas satt be-

kommen katte“ sagte Wellhausen mir einmal, kalb im Sckerz.

Mancker wird bedauern, daB er bei dieser Gelegenkeit nicht, das

Angenekme mit dem Nutzlicken verbindend, unter die modernen
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Chaldaeer gegangen ist. Abstecher hat er dahin gemacht, schon

1876 fiir eine klassisch-pMlologische Zeitschrift (Eh. Mus. 81)

einen anmntig klaren Aufsatz iiber die Entzifferung der Keilschrift

gesckrieben; der Widerwille den ibm die Ausschreit-angen der da-

maligen Assyriologen nnd der] spateren Panbabylonier erregten,

bxanckte ihn von eigenem Studium nicht abzuscbreoken. Aber das

was aus den Keilen keranszulesen war, reizte ihn nicht. Zn der

schlieBlich in Jesns ausmiindenden Religion Jahvehs nnd des Ge-
setzes gehorte ihm als Gegenstiick der Islam, soweit er in Arabien

entstanden und ein arabisches Gewachs geblieben ist. Schon in

Greifswald las er ein Pnblicnm iiber Muhammed, von dem TmV

Wilamowitz, der es hbrte, schreibt
:
„er war schiichtern, weil Kol-

legen horten, vergaB es aber bald. Es war wondervoll, ganz ein-

faoh, frisch, lebensvoll, so wie er schrieb. Und so schon unfertig.

Aber gewiB nichts fiir die Herdentiere“. 'Anf seiner englischen

Reise excerpierte er aus der Hs. Vaqidis Kit4b al Maghazi, die

alteste und unbefangenste Uberlieferung iiber Muhammed in Medina
und aus Ibn Sa'd die wichtigen Urkunden fiber die erste Aus-
breitung des Islam. In der halier und marburger Zeit, in denen
das Arabische ihn vorzugsweise beschaftigte, entstanden die Skizzen
und Vorarbeiten, wenigstens zum groBtenTeil; Gottingen brachte
den AbschluB mit der Geschichte des arabischen Reichs und seines

Sturzes und den Mitteilungen und Abhandlungen, die als ausge-
wachsene Anmerkungen zu dieser Darstellung angesehen werden
mfissen. Er warf sich mit voller Kraft in den Urwald arabischer
Dichtungen und Uberlieferungen

;
bald wufite er in ihren Sippen

und Geschlechtern so sicker Bescheid, wie ein einhSimischer Tra-
ditionalist. So sehr ihn die ungebrochene Kraft eines urwuchsigen,.
in alien Menschlichkeiten sich austobenden Uebens, das quirlende
Dnrcheinander dieser liebenden und hassenden, raufenden und
zechenden, spielenden und dichtenden Natnrkinder reizte und fesselte,

er blieb in den Netzen der arabischen Poesie, denen manches Ta-
lent zum Opfer gefallen ist, nicht hangen. Die Spannung zwischen
dem ungebundenen, aber herben, fiir eine exclusive Religion Eaum
schaffenden Leben in der Wfiste und der seBhaften, den GenuB er-

strebenden, zum Polytheismus neigenden Existenz im bebauten
Kulturland kannte er als eines der treibenden Momente in der
israelitischen Religionsgeschichte und verfolgte daher mit ge-
scharftem Interesse, wie bei den ismaelitischen Vettem die Wfiste
gewirkt hatte, wie sich hier, eben weil der Boden, die Katur selbst
kerne Grundlagen der Organisation hergab, eine moralische, nur
auf die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch gebaute Welt
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erliob, durch katim eine andere Ordnting als die des Blntes, im
engeren und weiteren Sinne, ztisammen gebalten. „Die Entwick-
lung einer kohen geistigen Kultur fiber dem Nicbts, obne alle

materielle Kultur als Q-rundlage, ist ffir micb eine der anziebendsten

Erscheiaungen in der Weltgescbicbte". ScblieBlich gelangte das

historische Nachsinnen und Kacbempfinden, weil es metbodiscb der

lebendigen Bewegung folgte, aucb bier direkt in das Werden der

letzten groBen Offenbarungsreligion binein. Denu scbon vor den
Offenbarungen des Propbeten verfiel der polytbeistiscbe Knltus der

arabischen Stamme, griflc unter ibnen ein merkwfirdiger, abstrakter

Monotbeismus um sicb
;
aucb der moraliscbe Ernst, die Frage nacb

dem Ziel des Daseins, die den Islam so scbarf von den Zeiteu der

‘Unwissenbeit’ scbeidet, kundigte sicb wenigstens scbon an. Es
sind eben dieselben Einflfisse wild gewacbsener SeitenscbSBlinge

des Cbristentums in der rBmiscben Provinz Arabien -und in Pa-
lastina, die plotzlicb in der arabiscben Welt eine merkwurdige
G-abrxmg, eine Steigerung des Lebensgefubles fiber die gewobnte
Katfirlicbkeit binaus erzeugen und die dann dem Islam, wie Well-

bausen sicb ausdrfickt, den Sauerteig lieferten. Ffir seine Art zu

denken und zu forscben ist es charakteristiscb, daB er darauf ver-

zicbtete, sicb fiber die personlicben Offenbarungen Mubammeds den

Kopf zu zerbrecben, irgendwie an dem Propbeten und dem Koran
berumraten zu wollen, wie an einem Grebeimnis, das sicb mit Gre-

dnld und G-escbeitbeit aufdroseln lassen mfisse; er war es zu-

frieden zunacbst einmal sicb fiber den Boden klar zu werden, aus

dem der Islam emporwucbs, und so bestimmt wie mogHcb den

Gegensatz zwiseben dem naiven, herkbmmlichen Kultus, d. i. dem
Heidentnm, und dem spezifiscb Keligiosen zu fassen, eben den Gegen-

satz der in der israelitiscben Entwicklung so ganz anders gewirkt

batte.

Das Religiose ist immer aucb das Moraliscbe, und mit dem
moraliscben Problem ist das politiscbe gegeben : am Islam tritt

das besonders drastiscb bervor, weil er einen Staat erst aus dem
Nicbts scbafft. So dunkel die mekkaniscbe Periode des Propbeten ist,

fiber die organisatoriscbe Tatigkeit die er in Medina entwickelte, laBt

sicb mebr wissen: obne viel Worte zu macben, bolte Wellbausen

aus dem Wust der unglaublicb rascb zur Legende gewordenen

Uberlieferung die unmittelbaren, zum guten TeH von ibm zuerst

veroffentlicbten Urkunden beraus, die zeigten mit welcb klugem,

scbmiegsamem Opportunismus der Prophet das fertig braobte, was

vom bistoriscben Pragmatismus aus geseben ,
sein grofiter Erfolg

ist, den Landfrieden, der die Stofikraft eines nocb jugendfriscben
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Volkes, statt gegen sich, nach aufien, gegen morsche, verfallende

CivilisatiouGn richtote. Auf di6S6 Wbisg war6n von riicbwarts

mid vorwarts zwoi TV^ogo gobahnt, die in das gescMchtliche Pro-

blem des werdenden Islam hineinfiihrten : es feblte nocL der voll-

endete, der nach dem Tode des Propbeten die Araber fiir ein

reicbliches Jahrhundert zu den Herren eines Weltreiches macbte*

Es traf sich gut, dafi gerade in diesen Jahren das groBe Annalen-

werk des Tabari anfing zn erscheinen, in dem die alteren G-e-

scbicktsbiiclier noch gesondert excerpiert sind, sodaB sick das Werden

der Tradition verfolgen laBt. ’Wellhausen erkannte sofort, ent-

gegen dem landlanfigen Urteil, daB der Reicbtnm der tlberlieferung

iiber die ersten groBen Eroberungen ein triigeriscber Schein ist^

dagegen in den Bericbten fiber die Entstebung des groBen Schi-

smas eine eckte Ffille von unmittelbaren Mitteilungen darstellt,

Ancb bier blieb es nicbt bei den Prolegomena, axis der TJntersn-

cbung der tlberlieferung wuchs organiscb die Darstellung des Cha-

lifats der Ummajaden bervor. Es gab darin Personlicbkeiten, Kon-

flikte, Wecbselfalle genug,. von dem klugen Walten Muawijas an

bis zu der ffircbterlicben ScbluBkatastrophe
,

die einen Erzabler

locken konnten; aber eine Geschicbte groBen Stils braucbt eine-

Antinomie, eine Polaritat, die rbytbmiscbe Bewegung in den Stoff

bringt, 'W'ellhausen fand sie in der Spannung zwiscben Religion

und Staat, zwiscben der von jener postulierten Tbeokratie nnd

der aus diesem sicb notwendig erzeugenden Macbtpolitik
;
damit

verquickten sicb die Gegensatze zwiscben den nnbandigen, von

ihren Raufereien nicbt ablassenden Arabern der Halbinsel nnd

ihren dnrcb lange Zugeborigkeit zum rbmiscben Reicb nnd znr

christlicben Kircbe politiscb nnd militariscb erzogenen Volksge-

nossen in Syrien nnd Mesopotamien; dnrcb eigene Scbuld fallt

scblieBlich das glanzende, ritterlicbe, freie Arabertum dem sicb

listig einscbleicbenden
,

nnter iraniscbem EinfluB stebenden Des-

potismus der Abbassiden zum Opfer. Das "Werk, das in un-

serer Literatur nicbt viele seines Gleichen bat, wird wenig ge-

lesen, aucb die jetzige Modestromnng, die sicb freilicb sogar von

emstem Diiettantismns fern halt, hat es nicbt in ibre Kreise ge-

zogen. Mebr nocb bedrfickt mich, daB all diese Arbeiten, die so

viel Schutt fortgeranmt, die Anssicht so frei gemacbt baben, wie

es scheint, in der orientalistischen Wissenscbaft selbst keine ibrer

wfirdige Fortsetzung, keinen Ausbau in demselben groBen Stil ge-

ftinden baben
;
docb liegt das vielleicht daran, daB icb die wissen-

scbaftlicbe Arbeit auf diesen Gebieten' zu wenig babe verfolgen

konnen.
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Friiher als es Wellhausen lieb war, nahm das lebens- tmd
schafFensfrohe Marburger Idyll ein Ende. Am 22. Dezember 1891
starb der erste Nachfolger Ewalds, Paul deLagarde; die Georgia
Augusta, die damals mit vollem Eegierungawinde einer neuen Ara
entgegenfuhr, durfte sich den eigentlichen nnd echten Erben Ewalds
nicht entgehen lassen. Wellhausen konnte seinerseits diese Nach-
folge schwer ablehnen, um so weniger als ibm in der neuen Stel-

lung der ‘Maulkorb’, wie er den Verzicht auf alttestamentliche Vor-
lesungen zu nennen pflegte, abgenommen wurde. In Gottingen sa8

auf dem alttestamentlichen Lehrstuhl, der hier, dank der vorsichtigen

Kiugheit von J. D. Michaelis, der philosophischen Eakultat reserviert

war, ein Jugendfreund von ruckhaltloser Treue, E, Smend, der fur

die Berufung des. verehrten Meisters alle Hebei in Bewegung ge-

setzt hatte.* Je-enger nnd intimer eine Ereundschaft ist, um so

schwerer ist die Probe der ein Nebeneinanderwirken in demselben

Each, an derselben Universitat sie unterwirft. Beide haben sie

makellos bestanden, bis zuletzt; wer das Verhaltnis der alten nnd
allmahlich alternden Ereunde in der Nahe betrachtete

,
wunschte

sich wohl einen gerniitvollen Dichter um es mit all seinen kleinen

Ziigen zu schildern und festzuhalten. . Ich habe ihm hier schon

datum ein Wort des Gedenkens gonnen miissen, weil ich manches

von dem was ich berichtet habe, Smend verdanke, dessen Augen
immer leuchteten, wenn er von seines Julius Jugendtagen erzShlen

konnte.

Durch eiiTen kurzen Abrid der Geschichte Israels, den er fur

die Encyclopaedia Britannica verfaBt und schon ehe er dort erschien,

Weihnachten 1880 als Manuskript fiir seine Ereunde hatte drucken

lassen, kundigte der Verfasser der Prolegomena an, dafi der auf-

bauenden Kritik der Uberliefernng der Ban selbst folgen solle;

Wilamowitz widmete ihm 1884: die Homerischen IJntersuchungen

in der Hoffnung auf ein avridagov. Aber erst die Anfangsjahre

der Gottinger Zeit brachten die VoUendnng des Planes, der dabei

sofort um die judische Geschichte bis zur ‘Zerstorung des jiidischen,

Gemeinwesens’ erweitert wurde
;
das Buck erlebte sieben Auflagen.

Der eine wird darin eine Darstellung der assyrischen ‘Weltpolitik’

vermissen, der andere eine der vorderasiatischen VBlkerverschie-

bungen von den altesten Zeiten an; noch andere wiirden es lieber

sehen, wenn die jetzt nur am Horizont rollenden Nebel des mo-

dernen Allerweltshellenismus sich mehr in die Mitte gezogen hatten.

Aber das Wort, daB Zeichnen nichts anderes als Weglassen ist,

gilt auch yom Geschichtsschreiber : dad Wellhausen im letzten

Gcxmde alles um den Satz gruppiert „Jahveh der Gott Israels und-
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Israel das Volk Jahveks", gibt seiner Darstellung eine Plastik, im

wissenschaftlicken wie im kiinstleriscken Sinne, wie sie auf dem

Grebiet der alien Grescbickte von keinem Werke erreicht ist. Nie-

mand hat energischer als er die Scheidewand niedergeworfen, die

sohon im Altertum die jiidische und christliche Apologeiik zwischen

heiliger nnd weltlicher Greschichte aufgerichtet hatte; dafi er die

Religion, d. h. das Verhaltnis des Volkes zu seinem Grott, ans

seinem geschichtlichen Erleben herauswachsen lieB, war das Gre-

heimnis gewesen, das schon seinen Prolegomena den Erfolg ge-

bracht hatte. Er hatte darnm wie einer das Recht, anch nmge-

kehrt die Greschichte des israelitischen und judischen Volkes so zu

orientieren, dafi sie immer wieder in eine Greschichte ihrer Religion

auslief. Anch ohne dafi die tlberlieferong zum grofiten Teil auf

eihem heiligen Bach bernht
,
ware das notwendig geyresen. So

leicht es sich beweisen lafit, dafi die Israeliten nnd Jnden, wie

dieHellenen, ihr geistiges Wesen nicht zn seiner nniversalen Hohe

hatten steigern konnen, wenn ihnen nicht ein oder mehrere Male

die Sonne politischer Maoht nnd Herrlichkeit geleuchtet hatte, so

wahr bleibt es darnm doch, dafi die geschichtliche Grrofie der beiden

Volker des Altertnms, die, wie Wellhausen zu sagen pflegte, immer

noch am besten als die von Grott anserwahlten bezeichnet werden,

nnr znm kleineren Tede in das Gf-ebiet des im engeren Sinne so

genannten Greschehens fallt oder doch nnr insofern, als ihr Konig-

reich des Grlanbens nnd des Geistes ans dem politischen IJngluck

hervorgewaohsen ist, das des Jeremias so gut wie das Platos.

"Wellhausen bestimmt den Gegensatz der zwischen Ewald und

den Tiibingern fiber die Evangelien obwaltet, dahin, dafi „sie die

Aufgabe von hinten anfafiten, er von vorne. Sie wollten das

christliche Dogma, in dem sie das "Wesen der Kirche sahen, zn-

rfick verfolgen bis an seinen Anfang und fanden diesen Anfang
in dem gekreuzigten nnd auferstandenen Christas, nicht aber in

Jesus von Nazareth, wie er in den Evangelien erscheint . . . er

dagegen wollte die israelitische Geschichte zn Ende fnhren nnd
fand ohne Schwierigkeit das Ziel, auf das sie hinstrebte, in dem
Erfuller des Gesetzes und der Propheten. Historisch verdiente

sein Verfahren ohne Zweifel den Vorzug". Er folgte seinem Lehrer,

wenn er in sein Geschichtswerk als vorletztes, spater als letztes

ein Kapitel fiber das Evangelinm anfnahm, das, nur im Einzelnen

verandert, bis zuletzt darin geblieben ist, obgleich er schliefilich

in einer Anmerkung bekannte, dafi er nnr noch teilweise damit

einverstanden sei. Die Einleitung in die drei ersten Evangelien

gibt die Erklarung dieses Bekenntnisses
,
mit dem er eine schon
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erfiillte Hoffnung seiner Jngend halbw^egs wieder ror die Ture
schiebt. Er hat offenbar urspriinglich gedacht, dafi der ^geschicht-

liche Jesus’ sich wenigstens im geahnten Umrifi darstellen lasse,

nnd sah mehr und mehr, daB dieser mit dem Evangelium von Jesus
Christus zn sehr verwachsen sei, um abgelost werden zu konnen,
Mit den 1901 iiber Ewald und die Tdbinger geschriebenen Worten
halte man die Satze zusammen, mit denen er schon 1905 das Ka-
pitel der genannten Einleitutig iiber das Evangelium* und Jesus

von Nazareth schloJS: jjDadurch, daB man den historischen Jesus
zum religiosen Dogma macht, wird man schlieBlich gezwungen, wie
die alien Rationalisten, ‘die historiscbe Bedingtheit’ von ihm ab-

zustreifen, (zu der aucb sein naoh moderner Anschauung gewiS
nicht zeitgemaBer und kaum prakbikabler Lebenswandel gehoren

wlirde, Zusatz von 1911). Mit dem poetisclien Schimmer ist es

dann aus, und anstelle des Historischen tritt eigentlich die Ratio-

nalitatj von der man sehr verschiedene Begriife haben kann. Flir

das was mit dem Evangelium verloren geht, ist der historiscbe

Jesus, als Grundlage der Religion, ein sehr zweifelhafter und un-

genligender Ersatz. Ohne seinen Tod ware er iiberhaupt nicht

historisch geworden. Der Eindruck seiner Laufbahn beruht darauf,

daB sie nicht abgescblossen, sondern jah unterbrocben wurde, nach-

dem sie kaum begonnen hatte“.

Ich sehe in diesen Worfcen die Wirkung die die Erklarung

der drei synoptischen Evangelien auf ihn selbst ausgelibt hatte* Nach
dem AbschluB der arabischen Arbeiten batte er sie in Angriff ge-

nommen und mit der ihm eigenen Schnelligkeit zu Ende gefuhrt.

Die IJbersetzungen und Erklarungen von Marcus, Matthaeus und
Lucas erschienen rasch hinter einander, 1903 und 1904. Liturgie,

Predigt, Exegese, haben durch mehr als anderthalb Jahrtausende

diese Texte mit einer Patina liberzogen, die dem prazisen Yer-

stehen ein unliberwindlich scheinendes Hindernis entgegenstellt

;

dariiber hat dann die Theologie des 19. Jahrhunderts als Ersatz

fiir die unverdiente Vergessenheit der sie die exegetische Tra-

dition der a]ten Kirche iiberlieferte
,
mit ihren Hypothesen und

Bpekulationen noch eine neue Kmste gelegt. Es gehorte schon

eine so kraftvolle Originalitat wie die Wellhausens dazu, um diese

Schichten mit einem Ruck wegzuschieben und bis zum Text selbst

vorzudringen. Der Weg zu einem geistigen Inhalt geht durch

die sprachliche Form : wer diese nicht souveran beherrsoht
,

ver-

steht nur halb oder falsch. Das ist in den synoptischen Evan-

gelien nicht leicht, well ihr Griechisch aus verschiedenen Elementen

nicht gleichmaBig zusammengesetzt ist. Es war ein Vorzug Well-

IsTacliriclitenj gescliS-ftliclie Mittoilungen 1918. 5
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hausens, dafi er nicht vom klassischen Griechisch herbam, mit dem

im N. T. nicht viel anznfangen ist, sondern von der semitischen

Seite her: was aramaisch gedacht nnd ansgedruckt war, horte er

sofort ans nngelenkem, nnscharfena' Griechisch heraus. Er wollte

keine Eunststiicke damit anffiihren nnd keine tiefen Geheimnisse

entdecken, aber er lehrte die Sprache vor allem des Marcusevan-

gelinms wirklich versteben nnd zeigte an einzelnen, dnrcbsehla-

genden Fallen, daB die alteste Uberliefernng, nicht nnr die nannd-

liche, sondern anch die schriftliche, aramaisch gewesen war. Eamit

ist noch nicht gesagt, daB das vorliegende Marcusevangelinm so

wie es ist, ans dem Aramaischen iibersetzt ist, jedenfalls haben

schon die beiden anderen Synoptiker den griechischen Marcus benntzt.

Der akademische Unterrichtsbetrieb, der znm Schematismns

neigt nnd sich immer wieder znm Anfhalter der wissenschaftlichen

Erkenntnis macht, hatte schon- lange eine Manor zwischen" dem
alten nnd nenen Testament aufgerichtet, nnd sie war nnr hoher

geworden, seitdem die altkirchliche Verbindnng zwischen den beiden

heiligen Biichern, der Weissagongsbeweis, allmahlich in die E.nmpel-

kammer gewandert oder durch StrauB ins Gegenteil verdreht

war. Wie oben entwickelt wnrde, lieB "Wellhansen, Ewaldsche

Gedanken verfolgend, die jndische Geschichte im Evangelium gipfeln
f

seine Erklarung der Synoptiker stellte ihren geschichtlichen Connex

mit der alttestamentlichen Gedanken- nnd Gefiihlswelt wieder her,

lieB in die dnrch die lange Isoliernng ansgetrockneten Texte ge-

wissermafien ihre geistigen Qnellen wieder hineinstromen, sodaB es

in ihnen anfing zn wachsen nnd zn griinen. In ihre historischen

Znsammenhange eingereiht, horten die Ideen des Messias nnd
des Eeiches Gottes anf, erstarrte, von ihrem Drsprung abge-

schniirte Begriffe zn sein, an denen jede mehr oder weniger er-

banliche Spekulation ihren Ehrwitz anslassen konnte, nnd riickten

in eine Perspektive, die in die Tiefen des geschichtlichen Eanmes
hineinlief nnd ihnen die nrspriingliche, plastische, undogmatische.

Korperlichkeit wiedergab. Nnr wer wnBte was eine Lasternng
des Tempels fiir die damaligen Jnden bedentete, vermochte wenig-

stens eine Spnr von der Anklage anfzufinden, die Jesns verhangnis-

voU wnrde; der Gedanke, teils von der Tischgemeinschaft, teils

von der Blntsverbriiderung her in die Geheimnisse des Abendmahls
einzndringen, fiihrte sogar fiber das A. T. hinans bis zn einem alt-

semitischen Volksempfinden, das anch bei den Araberii sein Wesen
treibt.

Wellhansen ware nicht Ewalds Schiller gewesen, wenn er
dessen Prinzip, ein Schriftwerk vor allem als ein Ganzes zn be-
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tracMen nicht anf die Evangelien angewandt Latte. Nnr eine

UbersicLt iiber die Gruppiernng des Stoffes zu grofieren Massen

macLt ein Urteil iiber die Art der IJberlieferung moglicb, ges.tattet

eine Antwort au£ die Frage was filr Gredanken nnd Empfindnngen

eine IJberlieferung iiber Jesus erbalten oder erzeugt haben. Die

Wabrnehmung, dafi das von Jesus nur seinen vertrauten Jiingern

mitgeteilte Evangelium seines Leidens und Sterbens bei Marcus

in eine scbarf umgrenzte * Partie zwischen das Petrusbekenntnis

und die Passion wie eingebettet ist, fiibrt zu dem Nachweis, dafi

schon in der altesten Tradition, iiber die nicbt binauszukommen

ist, das Evangelium nicbt die von Jesus von Nazaretb gebracbte

Botscbaft, sondern die Botscbaft seiner Gremeinde von dem ge-

storbenen und auferstandenen Jesus Cbristus ist oder wie man es

mit paradoxer Prazision aucb ausdriicken kann, dafi gescbicbt-

liche tiberlieferung und Evangelium zwei.Kreise sind, die nur in

einemPunkte zusammenfallen, in der Tatsache des Todes Jesu, im

tlbrigen sicb ausscbliefien. Die persbnliche Wirkung Jesu anf

seine Jiinger, die man sicb nicbt groB genug vorstellen kann, hatte

ein Doppeltes zur Folge: in das Evangelium von dem gestorbenen

und auferstandenen Cbristus strbmte die Erinnerung an Jesus ein,

wie er sicb im Leben einem groBen Kreise dargestellt batte, und

andererseits wurde alles was der jungen Gremeinde nacb dem Tode

des Meisters als innerste Wabrbeit aufging, ebendarum gedacbt

als von ihm gesagt und gepredigt. Was in diese Spbare fallt,

tragt die Spuren des GremeindebewuJStseins meist nocb deutlicb

an sicb
;
aus dem was Erinnerung zu sein scbeint, einen tJberliefe-

rungskern auslbsen zu wollen, ist nur in bescbranktem MaBe

mbglicb, und am allerwenigsten gebt es an, zwiscben echten und

und unecbten Ausspriicben Jesu zu scbeiden. Mit solcben Ver-

suchen wird nicbts gewonnen: nicbt so sebr die Ausspriicbe Jesu,

sondern mebr als dies sein Wesen baben nacb ibm in den Stiftern

der cbristlicben Gemeinde fortgelebt, mit einer Kraft die ausreicbte,

um Paulus zu bekebren, der Jesus nie gesehen batte und wohl

ein Evangelium von Cbristus, abet keine Lehre Jesu kennt.

Die Prolegomena batten im Zuge der Entwicklung gelegen:

daber ihr Erfolg, dessen GroBe die Wutausbrilcbe der Gegner

am besten bezeugten. Ganz anders die Erklarungen der Evangelien.

Sie fielen aus allem beraus, was man bis dabin neutestamentlicbe

Exegese genannt batte. Diese bebandelte, ob sies eingestand oder

nicbt, das N. T. immer nocb als eine Sammlung von Beweisstellen

fur theologische Anschauungen; darin waren sicb Supranaturalisten

und Rationalisten, die moderne Ortbodoxie und der Erzbosewicht

5 *
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StrauB der Hanptsache nach gleich, wenn auch niclit geleagnet

werden soli, daB im Einzelnen Ausnalimeii, sogar glanzende Aus-

nahmen vorkamen. Wellhausen machte es, nicht Mer and da, son-

dern von Grand aas anders: der Text selbst warde zar Haapt-

sacke, nickt der tkeologiscke Standpankt von dem aas der Exeget
ihn ansah oder angesehen wissen wollte. Bei einem alttestament-

lichen Objekt wie bei den kleinen Propbeten, die wegen ibrer

Scbwierigkeit nur von ganz Wenigen gelesen werden, mocbte eine

solcbe Manier bingeben
;
im N. T. and gar in den Evangelien war

•ein derartiges Gebabren anerbort, das darauf verzicbtete iinmer

wieder die langen Reiben der Erklarer aafmarscbieren za lassen

and ibre Ansicbten jeweils am eine nar dem Scbeine nacb neae
za vermebren. Wie sollte man diesen Erklarangen gegeniiber

Stellang nebmen, die keine Parteiparolen vertraten, sicb aaf keinen

-ismas and keinen -aner zarackfiibren liefien? Da war Scbweigen
das Beste, das Scbweigen der Zanft gegeniiber dem Eindringling.

Wellbaasen bat dies MiBgescbick ebenso gleicbmiitig bingenonunen
wie einst das Toben gegen die Prolegomena, nar dafi er iiber

seine Ubersetzungen nicbts zn boren bekam, scbmerzte ibn. Er
war mit Recbt stolz aaf sie; einfacb, anspracbslos and docb nie

alltaglicb, verbilft seine Spracbkunst einem alien seit der Kindbeit
vertraaten Text za friscb dem Original entqaellenden Leben.

Wie es sicb gebort, scbrieb er die Einleitang erst, nacbdem
er darcb die voUstandige Erklarang der Texte den festen Grand
gelegt. Tiber das Verbaltnis der Synoptiker anter einander, iiber

6. g. Urevangelien and was dabin gebort, bat sicb ein Ozean von
Literatar ergossen: er bob mit anbarmberziger Kiirze das beraas,

was man wissen kann; die Arbeit and das IJrteil, aacb die Be-
lesenbeit die in den darcbsicbtig klaren Satzen stecken, abnen nar
die Sacbkundigen. Das Marcnsevangeliam ist das alteste, Mattbaas
and Lacas benutzen es, wie Lacbmann abscblieBend bewiesen bat:
was- sie auBerdem gemeinsam haben, gebt

,
auf ein anderes Evan-

geliam zariick, das scbon jlinger als Marcas and von ibm abbangig
ist. Eine bloBe Sammlang von Reden and Aasspriicben Jesa war
es sicber nicbt, sondern ein wirklicbes Evangeliam, das mit der
Taafebegann and mit Passion and Aaferstebang scbloB; icb mocbte
glauben, dafi es die alteste tlberarbeitang des Marcasevangeliams
gewesen ist.

Zam vierten Evangeliam batte er arspriinglicb kein Yerbaltnis;
er bekam es erst, als ibm, wie er eingestand, za seinem Scbrecken,
aafging, daB die groBe Abscbiedsrede Jesa an seine Jiinger starke
Erweiterangen erfabren baben maB. Er faBte seine Entdeckang
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zn einer kleinen Schrift znsammeiij die er Jiilicher und mir wid-
mete

;
als ich. sie durcMas, fiel es mir wie Schuppen von den Angen

und ich teilte ihm einige Beobachtungen mit, die dazu zwangen^
die Analyse auf die Erzahlung auszndehnen. Urspriinglich wollte

er es mir uberlassen die XJrform zu rekonstrnieren
;
ich hatte urn-

gekehrt so king sein sollen; mich mit den Eunden zu begniigen,

die ich ihm zur VerfUgnng stellte. Nachdem wir lange hber ver-

schiedene AnstoBe und Schwierigkeiten debattiert und, nm seinen

Ansdrnck zn gebrauchen, wie die Brnmmer in der Elasche nm ein**

ander hernmgesummt hatten, machten wir ans, daB jeder selbstandig

vorgehen solle. Wie nicht anders zn erwarten, wurde er znerst

fertig, nnd ich konstatierte mit vergnligter Bewnndernng, dafi er

mit seinem divinatorischem Instinkt sich die Hanptsachen herans-

geholt nnd den Rest vom Tisch hinnntergewischt hatte, wie harte

Brocken an dencn sich die Zahne ansbeifien konnte wer Lust hatte.

Von dem nrsprhnglichen Evangelinm sind eben nur Eeste nnd
Spuren da, nnd eine abschlieBende Losung des Problems ist nn-

moglich : den Weg zn einer annahernden hat er auch hier gewiesen.

Eine Analyse der Apokalypse, die in einem Anfsatz des letzten

Heftes der Skizzen nnd Vorarbeiten [1898] sich schon vorbereitete,

nnd zwei Arbeiten hber die Apostelgeschichte sind noch gefolgt.

In einer Anmerknng zn der erst 1914 erschienenen kritischen Ana-

lyse der Apostelgeschichte bemerkt er, dafi sie schon im Frhhiing

1911 drnckfertig gewesen sei; „ich lieB sie lagern in der Absicht

sie noch zn hberarbeiten. ^ber mein Befinden machte mir einen

Strich dnrch die Rechnnng, nnd ich entschloB mich endlich, das

Heft von 1911 zn veroffentlichen wie es war, mit nnr geringen

Streichungen nnd Znsatzen“.

Es ist ein reicher Besitz den er hinterlassen : eim Erbe der

ibn verwalten und mehren konnte, ist nicht da. Wessen Acker
die Zeit ist, der gibt sich nicht damit ab, eine Schule zn bilden.

Er hatte nnr Menschen branchen konnen, die nm der Erkenntnis,

nm der eigenen Seele willen stndieren; deren sind stets wenige,

wenn sie uberhanpt sich linden, nnd der Schematismns der Ea-

knltaten nnd der Lehrfacher, Seminarbetrieb nnd Examina sorgen

dafur, daB anch dies Hanflein nicbt znr Entwicklnng gelangt. So
wirds wohl nicht ausbleiben, daB nnn, wo die Eiche gefallen, das

Bnschwerk in die Hohe wnchert; ob der echte Samen noch einmal

anfgehen wird, weiB Grott allein.

Der Grrundzng seines Wesens war Emfachheit. In den groBen

geistigen Bewegungen, in denen sich die Menschheit ernenert hat,

sah er die Reduktion einer kompliziert gewordenen Kultnr anf
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das Einfache und Wahre. Warm er schrieb, setzte er sicli als

Ziel, den Gredanken anf die einfackste Eorm zu bringen. Darum

verzicktete er nickt auf Anschanlickkeit
,
im Gregenteil: seine

Spracke springt fortwakrend ins Bildlicke nm, die ein konkretes

Gresckeken bedeutenden Verben sind bei ikm so kanfig wie in den

semitiscken Spracken die nickt componieren nnd dafiir reick an

Wurzelyerben sind, die fiir jeden Vorgang einen speziellen, pra-

zisen Ansdrnck kergeben, Zu seinem StU gekort das was man
nickt zntreffend seinen Witz nannte; es laBt sick nnr mit dem

niederdeutscken Wort ‘Scknack’ bezeicknen. °Er wollte damit nickt

blenden, nickt seinem Arger Luft macken, liberkanpt nickt an-

greifen; diese Scknacke gingen immer aus einem ^ukigen Grefiikl

der tiberlegenheit kervor; er nakm den Gegner, der ikm in den

Weg lief, in die Hobe wie einen Zwerg, liefi ikn eine Grimasse

sckneiden und setzte ikn dann, gntmiitig lackend, wieder auf seine

Beine. DaB man ihn boskaft nennen konne, verstand er nickt. In

Sckrift und Vortrag lieB er die innere Herzenswarme nur selten

ausstromen, dann immer kurz und knapp, okne jede Rketorik, und

darum yon ergreifender Gewalt. Auck im Gesprack war er die

Einfackheit selbst und liebte es nickt, Orakel zu geben oder zu

erhalten
;
er dackte nickt daran originell sein zu wollen, und dock

katte alles was er sagte, ein besonderes Geprage. An IJnabkangig-

keitsgefiihl nakm er es mit dem siolzesien niedersacksiscken Bauer

auf; geistigen Hockmut kannte er nidkt und war imstande, Kol-

legen die, wie er sagte, aus der Bildung eine Religion mackten,

mit fingierter Unwissenkeit zu argern, obgleick er yorziiglick be-

lesen war. Er kat yiele Gegner gekabt, aber nie einen persbn-

licken Feind; seine Taubkeit yereinsamte ikn, ganz gegen seine

Natur: so sckwer ^er an ikr trug, sie kat ikn nickt mifibrauisck

bder empfindlick gemackt. Eine kindlick froke Art kat er be-

halten bis zuletzt. Allem Wirklicken war er zugetan; er kielt

sein Haus in gater Ordnung und gab, in aller Stille, von dem
Wenigen das er besaB, yiel ab. Seine Freunde spiirten seine GroBe
nur als Segen, nie als einen Brack

;
in dem stillen ruhigen Leuckten

seines Seins waren keine Sckatten die katten liberglanzt werden
miissen. Wer seinem Wesen nake genug kam, fiihlte, okne daB

ein Wort es ihm sagte, daB er das Charisma katte, das von alien

das seltenste ist, das Charisma der Frommigkeit
;
die wissenschaft-

licke Erkenntnis religioser Offenbarungen war eingekekrt in einem

einfachen Kinde Gottes.
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I. Lebenslanf eingereicht bei der Theologischen Pa-
kultat zur Bewerbung nm eine Repetentenstelle am

Stift (1868).

Julius Wellhaus en natus sain Hamelae oppido quodam
Calembergico 17. Maj. 1844. Pater mens (f 1861) turn temporis

antistitis munere fungebatur ad aedem Sancti Nicolai, quae est

Hamelae. Institutionem scbolasticam primam accepx in progym-
nasio Hamelensi, postea (1859) Hanoverae erudiri perrexi. Yere

1862
,
quum maturus probatas essem, Gottingam abii ibique ad

stadium theologicum me applicavi. Initio ea potissimum ad illud

capessendum stadium motus sum causa, ut sequerer vestigia patris.

Quamquam accedebat, quod et ipse inde a parvulo vetera pietatis

majorum nostrorum documenta in deliciis habebam eoque magis

gaudebam eis, quo autiquiora mibi videbantur esse qaoqae diffici-

liora mibi erant intellectu. Ac puimum quidem iutra poesim sacram

Germauicam hoc meum se continebat stadium nescioqae,num fuerit

turn ullum ex carminibus ecclesiasticis aetatis reformatoriae et

autereformatoriae quod novissem neque memoria comprebendissem.

Parique melodias sacras amplectebar amore facileque omnes quas

audiveram teuebam. Postea quum Hanoverae dialectum medii aevi

discere coepissem, praecipue allectus sum concionibus Davidis, mo-

uacbi illius Augustani ordinis praedicatorurn, et Bercbtboldi a Re-

gino, Minoritae. Hac via speraveram me perrecturum esse Got-

tingae. Sed aliter res evenit ac cogitaveram. Prime semestri

frustra tempus amisi et quia nibil profecisse mibi conscius eram,

tantum mibi movi stomaebum, ut deficere a tbeologia iu animo

baberem, quasi penes illam esset culpa peccatorum meorum. Ab
ilia me desperatione retraxit Maximilianus Wolff aequalis, qui turn

temporis Tubinga buc reverterat imbutasque erat veneratione

Baurii, cujus collegia ipse audierat, Ille me vocavit ad bistoriae

aetatis apostolicae studium — sit venia verbo — atque baud ita

paulum temporis omnis in hoc eram. Socium babebam studiorum

Carolum Knoke, qui una mecum lyceum Hanoveranum frequenta-

verat unaque inde in banc literarum universitatem abierat.
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Vacantiis autem Paschalibas 1863 fortnito Ewaldii liber, q^ui

est de historia populi Israelitici, in manns meas incidit moxque

hoc legendo sic demnlsns sum, nt consilium caperem Hebraicae

linguae discendae, cujus, *tum vix prima elementa tenebam, qnxxm

pessima usus eram institutione scholastica (quod attinet ad banc

linguam), qua eo eram imbutus odio
,

ut firmiter constitutum ha-

berem, eyitare quam maxime possem, quicquid Hebraicis scriptum

esset literis. Quamquam ab omni tempore mirum quantum delec-

tabar, quum psalmis, quos magnam partem memoria tenebam, turn

historicis Veteris Testament! libris — prophetas enim nullo modo

intelligebam. Maxime me delectabat a teneia pueritia, quod de

Elia propheta narrat Scriptura 1 regg 17 sqq; iterum iterumque

perlegi capita ilia neque fuit quod aequipararem cum ilia narra-

tione. Sed prorsus etiam postea acquiescebam in versione verna-

cula recepta neque opus esse rebar legendo textu originali, donee

Ewaldius me excitaret ex somno. Inde ex eo tempore Gf-rammati-

cam Hebraeam tractando operam navabam sensimque totus in

Veteris Testament! studium translates sum.

Quarto semestri meo (Mich. 1863), favente facultate theologica

summe veneranda, in coenobium theologiae studiosorum receptus

sum gratissimaque amplector memoria ea tempora, quibus una

cum Gualterio Hiibbe, Carolo Kayser, Carolo Knoke cett. ibi studiis

incubui, ducibus Repetentibus urbanissimis Hupfeldio, Croppio,

Hansenio, Klostermannio. Philosophiae tractandae turn imprimis

dedi operam, verum^sine ordine et consilio, multa tangens, pauca

tenens. Ad veterem Graecorum potissimum me convertebam doc-

trinam, allectus magis forma et lingua, quam argumentis.

Absolutis studiis, per aliquod tempus, quum interim functus

essem examine theologico praevio (April. 1866), pueros Ernesti Cam-
mann, qui habitat Hanoverae, institui. Non multuni ibi temporis

conferre mihi licebat in studia theologica; quod suppetebat mihi

in Vetere Testamento consumpsi legendo. Michael. 1867 quum
docendo non discere mihi viderer, diseere autem quam docere

mallem, Gottingam reverti, ubi nunc duce Henrico Ewald Semiti-

cas linguas potissimum tracto, ut videam, num re vera tantus inde

fructes in exegesim Veteris Testament! redundet. Accedit quod
Syriacam literaturam accuratius cognoscendi consilium est. Verum
consilio rerum gerendarum tacebo, ne ridendus fiam.

Cetera nescio quae de me referri possint. Itaque jam finem

ponam vitae huic oportet.
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IL Nachtrag bei derMeldang zur Licentiatenpriifuug
(Ende April 1870).

Kutius in bac Alma Literarum Universitate versandi ansam
qnaerens potius, quam miro aliqno docendi qnae vix didici stimn-

latns jdesiderio, ambire Vos audeo, Viri snmmopere mihi Reverendi,

nt admittere me velitis ad examinis pro Hcentiati bonoribns capes-

sendis periculiim faciendtim. Veteris Testamenti quod dudum am-
plexatus sum, in posterum etiam imprimis tractandi mihi esse con-

silium ex dissertatione, quam Vestro obtuli judicio, cognoscetis.

Cujus quidem si satis monstrosum Vobis videbitur thema, casu

illud magis quam consilio mihi contigisse fateor. Aliud enim exeunte

semestri superiore tractare moliebar, sed ubi opus aggressus sum,

cognovi prius de gentibus ludaeis mihi debere constare quam illud

conficiam. Proinde ad earum me protinus converti scrutanda ve-

stigia, quod tamen tantum mihi facessebat negotii, ut ad id ah-

solvendum quod proposueram, tempus me deficeret. Queri igitur mihi

restat

Amphora coepit

Institui, currente rota cur urceus exit?

Vitae meae alteram, quae registraturam Vestram premat, gar-

rulam expositionem nolite quaeso exigere; oninino vero ut qua

alias erga me usi estis immerita benignitate ea in posterum ne

me destituatis oro rogoque.



Gustav Korte.

Yon

Max Pohlenz.

Wenu unsre jungen Freunde drauBen im Felde an die Zeifc

isardckdenten, wo sie bei uns die Alterturnswissenscliaft studierten,

dann misclit sich in die Sehnsuclit nach der Friedensarbeit wohl

ein Grefuhl der Welnnut, dafi sie bei der Heimkehr yon all den

Mannern, zu deren FuBen sie dereinst saBen, kaam einen oder den

andern wieder antreffen sollen. Eben erst batten wir Friedrich.

Leo zur Rube geleitet, da begana an Wendland das tuckiscbe

Leiden zu zehren, und nun ist auch Grustay Korte den beiden ins

Grrab gefolgt. Korte hat sich zeitlebens als Vertreter der Alter-

iumswissenschaft gefdhlt. In seinen Grottinger Jahren hat er an

der ernsten Arbeit wie an den frohen Festen der Philologen als

einer der Ihren teilgenommen. So darf ihtn wohl auch heute ein

Philologe das Gredachtniswort nachrufen, mag dardber yielleicht

auch die Wurdigung der eigentlichen wissenschaftlichen Lebens-

arbeit des Heimgegangenen zu kurz kommen.

Grustav Korte wurde am 8. Februar 1852 in Berlin geboren.

Von seinen Eltern war nar die Mutter ein Kind der Residenz

;

aber er selbst verleugaete das gate alte Berlinertum nicht, das

noch heute in, den alteingesessenen Familien fortlebt, wo es nicht

in dem weltstadtischen Hexenkessel yon Berlin 0 und Berlin W
zur Karrikatur yerzerrt ist. Ein Wirklichkeitssinn, der nie den

festen Boden unter den FiiBen yerliert und* sich ungern auf all-

gemeine Spekulationen einlaBt, dem Mystizismus und Schwarmerei

unverst&dlich, Pose und Phrase yerhafit sind, eine Lebensbejahung,

die mit zielbewufitem Yorwartsstreben frohen LebensgenuB, Freade
an heiterer Geselligkeit, Witz und Humor yerbindet, eine gesunde

Selbsteinschatzung, die sich Wesensfremdes fernhalt, durch andre
nicht leicht verbUiffen laBt, aber auch nicht mehr, aus sich zu
machen strebt als man wirklich ist — das sind Zdge, die Korte
sein Leben lang bewahrt hat. Wenn aber der reale niichterne
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Berliner Sinn leicht zu materialistischer Engherzigkeit fdhren

kann, so sckiitzte ihn davor der Greist des Elternhauses, dem sein

‘Vater, der wissenschaftlicke Arzt mit seinem groBzfigigen Wesen,
seinem hohen Idealismns, seinen vielseitigen Interessen and seinem

warmeu Herzen fiir all die vielen Menscken, mit denen er in Be-

riihrung kam, das Greprage gab. Vom Vater stammte aach die

wenig berliniscke Charis, die liber seinem ganzen Wesen lag, das

decorum, das nacb Panaitios die gescHossene Personlickkeit des

vorneliinen Mannes kennzeiclinet. Wissenschaftlicken Sinn erbte

er auch. yon der mutterlicken Seite ber, wo er Albrechlf Thaer,

den Begriinder der rationellen Landwirtscbaft zu seinen Abnen
zablte. Die kiinstleriscbe Begabung, ein starkes Schonheitsgefuhl

teilte er mit mebreren seiner zablreichen Briider.

Drub erbielt diese Liebe zam Scbonen eine bestimmte Ricbtung.

Dafi Pr. Aug. Wolfs Tocbter einen Korte gebeiratet batte, war
in der Familie nicbt vergessen. Kortes Vater, der ebemalige Por-

tenser, der nocb als alterer Mann gern ein lateiniscbes Disticbon

macbte, war ein groBer Verehrer der bumanistiscben Bildung. Auf
dem Friedrich Werderschen Grymnasium fand der Sobn dann in

Ludwig Clemens einen Lebrer, der ibn in personlicbem Verkebr

in den Greist des Altertums einfdbrte und scbon dem Knaben zu

einer erstaunlicben Belesenbeit in der antiken Literatur yerbalf.

Die entsckeidende Anregung empfing er aber, als Alfred

Krupp den friscben Jungen als Kameraden seines kranklichen

Sohnes fiir langere Zeit in sein Haus nabm. Damit kniipften sicb

Bande, die bald nicbt bloB die beiden Altersgenossen nmspannten.

Aucb dem Vater, dem menscblicb vereinsamten Kbnige im Reicbe

der Industrie, wurde der soviel jiingere Korte ein Freund, an dem

er mit inniger Zuneigung bing. Und wie diese Freundschaft durch

Grenerationen festbielt, das bezeugte uns noch nacb Kortes Tode

die feinsinnige Art, mit der die Familie Krupp durcb Scbenkung

seiner Bibliotbek sein letztes Werk, das arcbaologiscbe Institnt

xinsrer Uniyersitat zu fordern unternabm. Was damals der Aufent-

balt im Kruppscben Familienkreise, der ibn nicbt nur nacb der

Villa am Hiigel, sondern aucb an die Riviera und auf die Welt-

aussteliung yon Paris fubrte, fiir den fiinfzebnjahrigen Knaben

bedeutete, wie ihm der Einblick in das Leben der groBen Welt

und in die dort wirksamen Krafte seine Interessen weitete, seinen

Charakter stablte und den Grrund zu jener weltmanniscben Sicber-

beit legte, die ihm in seiner spateren Laufbabn so oft zu statten

kam, das bat bereits an seinem Sarge Richard Reitzenstein mit

dem feinen Nacbempfinden des Freundes gescbildert. Das Wicb-
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tigste war aber doch, daB ibm der Anblick der Kxinstscbatze des

Louvre mit einem ScHage zeigte, wo seine Begabnng, wb sein

Lebensziel lag. Und so stark war dieser Eindruck, daB der Jiing-

ling selbst das lockende Angebot in das Kruppscbe Weltunter-

nehmen einzutreten von sick wies.
^

Eeifer als sonst seine Altersgenossen bezog Korte 1870 die

UniversitSi, und mit sicherem Xlrteil wablte er sich seine Lebrer.

An unsrer.Greoi’gia Augusta zog ihn Wacbsmutb mit seiner soliden

JECenntnis des antiken Lebens mebr an als die grammatisch gerick-

tete Pl||lologie. Lie Arckaologie sparte er sick fiir Muncken auf.

Heinrick Brunn war es, der dbrt ikn seken lekrte, der ikm das

Yerstandnis fiir die Eormen wie fiir den geistigen G-ekalt der

Kunstwerke ersckloB und ikm vor allem iiberkaupt erst die Augen
dafiir bffnete, dafi man auck die antike Kunst in erster Linie vom
kunstleriscken Standpunkt zu betrackten kabe. Brunn ist es ja

gewesen, der die Arckaologie von der Pkilologie emanzipierte.

Hervorgegangen aus der Sckule Welckers und Jakns und selber

philologisck interessiert, war er dock vorwiegend ein kiinstlerisok

empfindender Mensck,. dem das unmittelbare Einleben in das Kunst-

werk, der standige enge Yerkekr mit den Momnnenten das We-
sentlicke, dem seine Arckaologie Kunstwissensckaft war. Es war
Brunns glanzendste Zeit, Manner wie Eurtwangler, Milckkofer^

Julius seine Sckiiler. Kein YTunder, dafi auck Korte sick ikm aus

vollem Herzen anschloB. Era Brief, den er in seinem zweiten

Miinckener Semester an die Eltern ricktete, zeigt, mit welcker
Sickerkeit er dabei erkannte, worum es sick fiir ikn personlick wie
fiir die Wissensckaft kandelte. Er hat mit dem Epigrapkiker Benn-
dorf wie mit Brunn iiber seinen Studiengang Eat gepflogen, und
gegen Benndorf, der ikm riet das Hauptgewickt auf die Pkilologie

zu legen, aber auck gegen seinen Vater, der ikn auf Otto Jahn
als Vorbild kinwies, entsckeidet er sick nack reiflicher tlberlegung'

fiir Brunn, in dem er den Baknbrecker der selbstandigen arckao-

logischen Wissensckaft erkennt. Er mackt sick auck das Wort zu
eigen, dafi man Arckaologie und Pkilologie nickt gleichwertig ne-

beneinander treiben fcbnne. Aber seine Eigenart wakrt sich Korte
sckon bier. Brunn ist gelegentlick so weit gegangen

,
zur Ent-

lastung der Arck2ologie von pkilologiscker Gelekrsamkeit zu maknen
(Kl. Scbr. Ill 161), und es ist natiirlick, dafi sick dies bei mancken
Scklilern zu volliger Geringsckatzung der Pkilologie steigerte.

Anders Korte. Er korte aus Brunns Worten lieber die Ansicht
keraus, dafi die Arckaologie zwar ihre eigene selbstandige Bedeu-
tung und Metkode kabe, aber durckaus auf die flilfe der Pkilologie
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angewiesen sei. TJnd was er darans fiir sich fiir Folgerungen zog,

zeigt schon seine Dissertation, in der er 1874: im Anschlufi an eine

Preisanfgabe ein Problem der unteritaKscben Vasenmalerei beban-

delte. Da ist es die philologisclie Interpretation der Scbriftq_uellen,

durcb die er sicb die Grrundlage fiir die arcbaologiscbe Erklarung

scbafft. Das ist der erste Scliritt anf der Babn, die er dann bald

ganz bewnSt verfolgt bat, Bie fiihrte ihn zu dem Standpnnkt der

Grottinger Kaisergebnrtstagsrede von 1911, wo er nnter ansdriick-

licber Antniipfung an Otto Jabn sicb zn dem Satze bekennt: ^Es

ist vollig unmoglicb die monamentalen Reste des Altertums zn

versteben obne Kenntnis der literariscben Uberlieferung" und bei

aller Wiirdigung der selbstandigen arcbaologiscben Metbode seine

Wissenscbaft docb nur als ein Arbeitsgebiet innerbalb des groBen

Granzen der Altertnmswissenscbaft verstanden wissen will.

Bezeicbnend ist ancb, dafi er nacb Berlin iibergesiedelt sicb

besonders dem niicbternen Adolf Kircbboff anscbloB nnd sicb von

ibm tiefer in die Epigrapbik einfiibren lieB, die er als sicberes

Mittel arcbaologiscber Eorscbung Zeit seines Lebens gescbatzt und
gepflegt bat^).

Als er 1876 anf Wunscb seines Vaters in Grottingen die pbilo-

logiscbe Staatspriifung ablegte, scbwebte ibm selbst bereits ein

andres Ziel vor, und bald ging er als Stipendiat des Arcbaologi-

scben Institnts nagb Italien. Dreieinbalb Jabre dnrfte er im Sdden

weilen nnd voll bat er die Zeit ansgeniitzt. Nicbt *znm gefiibls-

maBigen GrenieBen. Verstandnis wollte er erlangen, nnd so sebr

er ancb fllr die italienische Knnst besonders der Renaissance emp-

fanglicb war, so blieb es docb die Antike, die ibn nicbt nur als

der einmal gewablte Lebensbernf fesselte. TJnd nicbt die Knnst

allein* Die alten Yolker in ibrem ganzen Leben zu versteben,

war er in ibre Lande gegangen, und die Knnst, die groBe wie die

Heine, war ibm scbon jetzt eine AnBernng der Gresamtkultnr des

Yolkes.

Unter den antiken Yolkern sollte aber eines ibn bald danernd

festbalten. Das war das Yolk, das so fremdartig zwiscben seinen

Nacbbarn stebt, das in seiner Kunst so deutlicb seine Abhangig-

keit von der griecbiscben verrat, aber dnrcb die Art der tlber-

nabme der Arcbaologie ebenso schwierige wie interessante Probleme

stellt. Scbon in seiner Dissertation war Korte, Anregungen Brunns

1) Zum Atisdruck kommt das besonders in seinem Anfsatz fiber die Bau-

gesclii elite der Akropolis (Eh. M. 1898) wie in seiner Eezension von Petersens

Burgtempeln der Athenaia GGA, 1908, 837.
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folgend, beilaufig an^ die etruskische Kunst zn sprechen gelrommen.

Unmittelbar nach seiner Ankunft in Italian anternahm er eine

Studienreise durck Etrnrien, nm die von Lokalforsctern gemacliten

Ausgrabnngen und Fnnde zu besichtigen. Seine Liebenswtirdigkeit

nnd sein Geschick im Umgang mit Merschen offneten ihm scbon

damals alle Tiiren, und bald konnte er in den Veroffentlicbnngen

des Instituts liber wertvolle Ergebnisse berichten^). Am wich-

tigsten waren die Ausgrabnngen von Orvieto. Obwobl sie sebx

laienhaft vorgenommen waren und Korte auJBerdem znmeist auf

mlindlicbe Mitteilungen angewiesen war, gelang es ibm die ganze

Anlage der Nekropole aufzubellen und namentlicb aucli ibre Zeit

sicker zu bestimmen. Er liefi sick auch nickt dadurck beirren, dafi

er dabei zn Brunns mit Hilfe der bloBen Stilkritik aufgestellter

Chronologic der Vasenmalerei in sckarfen Gegensatz geriet. Mit

der gleicken Selbstandigkeit stellte er sick gegenliber seinem ar-

ckaologischeu Lekrer auf Seiten des Pkilologen Otfried Muller,

wenn er Orvieto mit dem alten Volsinii identifizierte.

Der Herbst des Jakres 1877 fiikrte ikn nach Atken, wo er

eine Stelle als Assistent am archaologischen Institut libernakm

und den Anftrag die aus Bootien stammenden antiken Skulpturen

zusammenfassend darzustellen sackkundig erledigte (Atken. Mitt.

Ill 1879). Aber bald zog ikn Etrnrien wieder an sick. Brunn

selber hatte seinerzeit als Sekretar des romiscken archaologischen

Instituts die Anregung gegeben der Gerhardschen Sammlung der

etruskiscken Spiegel ein andres Monumentalwerk zur Seite zu

stellen, das die zaklreicken in Volterra Ckinsi und Perugia gefun-

denen kleinen Sarkopkage, die wir Urnen zu nennen pflegen, um-
fassen sollte. Den ersten Band dieser Eilievi delle urne etruscke

katte er selbst 1870 kerausgegeben, Jetzt iiberliefi er die Eort-

setzung seinem Schiller, und als 1880 Adolf Kliigmann stark, wurde
an dessen Stelle auck nock der letzte Band des Spiegelwerkes-

Korte ubertragen.

Damit war Korte seine Lebensaufgabe gewiesen, Sie war
sckwer und umfangreick. Aber seine Schultern waren jung und
kraftig, und er durfte das BewuBtsein kaben, dafi unter den gleick-

altrigen Eachgenossen nach Anlage und Vorbildung keiner zu
diesem Werke berufener war als er.

Zunacbst gait es aber jetzt den auBeren Lebensweg zu ebnen.

1880 kekrte er als Privatdozent an die Georgia Augusta zuruck,.

1) Bulletino delP Institato 1876, 209. 250; 1877, 100; Annali 1876, 49;,

1877, 95—184 (Sulla necropoli di Orvieto); 1879, 299.

1
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wurde aber schoii im nachsten Jabre fiir die neugegriindete archao"

logiscbe Professur nach Postock berufen. Bald zum ordentlichen

Professor ernannt, hat er dort fast ein Vierteljahrhundert gewirkt.

Der Anfang war nicht leicht. Korte mufite sich erst die aufieren

Grrundlagen fiir den archaologischen Unterricht schaffen, eine Gips-

sammlung anlegen, einen Horerkreis heranziehen, dazn zeitweilig

auch philologische Vorlesnngen iibernehmen. Er tat dies mit solchem

Erfolge, dafi ibnij wie er mir nicht ohne Stolz einmal erzahlte,.

kein Geringerer als Eriedrich Leo den Gedanken nahelegte ganz

znr Philologie hberzngehen. Als dann geordnetere Verhaltnisse

eintraten, machte sich der allgemeine Ruckgang der klassischen

Stndien an der kleinen Universitat besonders fiihlbar and lieB

keine voile Befriedigung an der Lehrtatigkeit aufkommen. Trotz-

dem hat er gern an die Rostocker Zeit znriickgedacht. Dort fiihrte

er die Gattin heim, die ihm in heiteren und ernsten Tagen eine

wirkliche Lebensgefahrtin sein sollte. Er fiihlte sich wohl im

Kreise der Kollegen, deren Vertranen ihn 1896 zum Rektorat be-

rief, TJnd wenn er die fiir sein Each so notwendige lebendige

Anschauung der Kunstwerke schmerzlich vermifite, so entschadigte

ihn die Liberalitat der Regierung, die ihm mehr als einmal Ian-

geren IJrlanb zu Studienreisen nach dem Siiden erteilte.

So hot sich ihm 1900 die Gelegenheit zasammen mit seinem

Brnder Alfred, den er selbst hatte in die Archaologie einfiihren

diirfen, eine groBere Ausgrabnng im Innern Kleinasiens zu nnter-

nehmen, zn der Eriedrich Krupp eine betrachtliche Summe znr

Verfiigung gestellt hatte. Es handelte sich nm das alte Gordion,

dessen Lage Alfred Eorte richtig ans literarischen Angaben er-

schlossen hatte. Trotz erschlaffender Sonnenglut nnd entnervender

Eieberanfalle warden die Ansgrabnngen planmaBig durchgefiihrt

nnd brachten den gewiinschten Ertrag. Zwar hatte der Haupt-

ort des phrygischen Banernvolkes keine gewaltigen Ringmanern

nnd glanzenden Herrensitze aufznweisen, und der Zenstempel, in

dem Alexander den sagennmwobenen Knoten dnrchhieb, stellte sich

mit' Wahrscheinlichkeit als ein diirftiger Lehmziegelbau herans.

Aher die systematische Grabnng nnd die mit weitem, anch die

Prahistorie nmspannenden Blick vorgenommene Verwertung^ der

Reste erlanbten es, die Geschichte des in der literarischen tJber-

liefernng so vernachlassigten Volkes von seiner Einwandernng im

zweiten Jahrtansend bis in die Zeit der Galaterherrschaft zn ver-

folgen, und die Einzelfunde, die an die nbrdliche Heimat gemah-

nenden Brankessel nnd Bierservice, die heute gradezn neiderre-

genden Mengen Butter, die man den Toten ins Jenseits mitgab,.
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aber auch die Spnren der Menschenopfer, die man ihnen darbrachte,

gaben zum ersten Male eine Vorstellung vom Charakter des Volkes,

wabrend andre die Entwicklung von Grewerbe nnd Handel deutlich

erkennen liefien^).

Zwei Jahre darauf vertrat Korte den erkrankten Sekretar des

atheaiscben Instituts. Das Greschick, das er dabei zeigte, trng

seine Friiclite, als 1905 am romiscben Institnt die Stelle des Leiters

frei wnrde. Aus der Erge der norddeatschen kleinen Universitat

wurde Korte in die Weltstadt des Sddens berufen, in ein Amt,

das grade damals Mensckenkenntnis, Gewandtbeit und Takt in be-

sonderem Ma6e erforderte. Korte hat das Seine getan, nm dem
Institute wieder sein altes Ansehen zu geben. Fiir groBe wissen-

schaftliche Nenunternehmungen lieBen freilich abgesehen von dem
erstarkten italienischen Selbstgefilhl die Verwaltungsgeschafte, die

des nenen Leiters warteten, keinen Raum. TJm so wicbtiger war
die Pflege der personlichen Beziehungen. Unermudlich war Korte,

Deutschen wie Auslandern, Gelehrten wie Kunstfreunden, den al-

teren Fachgenossen wie den Ragazzi seine Unterstiitzung zn leihen.

Die gelockerten Faden zur italienischea Grelehrtenwelt waBte er

wieder fester zu kniipfen und unterstutzt von seiner Gattin sein

Hans zu einem Mittelpnnkt edler Geselligkeit zu machen, die an

die glanzendsten Zeiten des Institute erinnerte. So scbien keiner

besser ah seinem Platze. IJnd dock empfand er selber die Gefahren

seiner Stellung, Sab, daS er auf die Dauer durcb diese vielseitigen

Aufgaben seinem eigentlicben Berufe entfremdet wiirde. Und mit

Freuden begriiBte er es daber, als ibm 1907 der Ruf nacb Gottingen

die Gelegenheit bot wieder Gelebrter und akademiscber Lebrer

zu sein.

Neue Aufgaben traten bier an ibn beran. Mit voller Energie

widmete sicb der Flinfundfunfzigjabrige der scbon ungewobnten
LehrtStigkeit, die ibn bier ganz anders in Ansprucb nabm als einst

in Rostock. Lurch die Einricbtung des neuen Instituts, die tlber-

fiibrung der Sammlungen in das Seminargebaude, dessen Scbaffung

nicbt zum wenigsten ibm selber zu danken war, konnte er aucb
bier die arcbaologiscben Studien auf eine festere Basis stellen.

Wer beute durcb die scbonen Raume scbreitet, der spiirt das

organisatoriscbe Talent, die liebevolle Sorgfalt, das kiinstleriscbe

Verstandnis, die bier gewaltet, und so manehes Sfciick ziert jetzt

die Sanimlung, das Korte in Rom als personlicbes Gescbenk zum
Danke fiir liebenswtirdige Beratung von einem Macen erbalten

1) Qordion. Ergebnisse der Ausgrabnng im Jabre 1900 von Gustav Korte
imd Alfred Korte, *Jabrbucb d. arcb. Inst. Erganzungsbeft V.
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Tiatte. Und wie Korte dieses Material wissenschaftlicli zu autzen

verstand, das zeigt uiis das in nasern Abliandlungen (XVI, 4) er-

scMenene Verzeiclinis der Grottinger Bronzen mit seinen tiefgehenden

Untersncbungen iiber die etruskisclie Priestertracbt und ihren Ein-

flujB anf Rom.
Sie zeigen uns zugleicb, wo noch immer der Schwerpunkt

seiner Lebensarbeifc lag. Zwar war das etruskisclie Spiegelwerk

sckon 1897 abgeschlossen, aber der letzte Band der IJrnen konnte

erst 1916 erscheinen, 37 Jahre nacMem Korte den Auftrag iiber-

nommen, Mannigfaclie aafiere Umstande batten den Eortscbritt

des Werkes gebemmt, aber das Wesentlicbe war dock die inten-

sive Arbeitj die Korte liberall im einzelnen bineingesteckt batte.

Bei den IJrnen wie bei den SpiegeW iibernabni Korte die Fort-

setznng angefangener Werke und fiiblte sicb verpflicbtet in der

auBeren Einrichtnng, beim Urnenwerk ancb in der Anwendung der

italienischen Spracbe die Einbeitlichkeit des Granzen zu wabren.

Aber selbst bei den Spiegeln, wo er weit vorgescbrittene Vor-

arbeiten Kliigmanns vorfand, scbuf er bei aller Pietat gegen seinen

Vorganger ein Werk, fur das er allein die voile Verantwortung

trng, und nocb mebr wabrte er sicb bei den Urnen seine Selb-

standigkeit.

In beiden Fallen bandelte es sicb nxn Erzengnisse des Knnst-

bandwerks, die keinen eignen kiinstleriscben Wert besaBen und

ibre Bedeutung nur als Zeugnisse der etruskiscben Kultur oder

dnrcb den Inbalt ibrer Darstellnngen batten. So war neben der

eigentlicben Editorentatigkeit, die Korte mit musterbafter Akribie

nnd vollem tecbniscben Verstandnis loste, die sacbliche Interpre-

tation die Hauptaufgabe. Gregenuber der Ricbfcung, die Grerhard

in der Deutung der Bildwerke vertreten batte, bracbte bier Korte

vor allem eine Eigenschaft mit, seinen niicbternen Sinn, der ibn

davor bebiitete liberall tiefsinnige Ideen zu wittern nnd in jedem

Larmlosen dJoilettenkastcben ein mystiscbes Knltgerat zu seben.

Er wufite, daB er es mit einem Volke von recbt prosaiscbem Cba-

rakter, von geringer Originalitat im Denken wie im kunstleriscben

Schaffen zu tun batte, mit Handwerkern, die zwar vielfacb iiber

ein bocbentwickeltes tecbniscbes ^Konnen verfiigten, aber iiber der

Form den Inbalt ganz zuriicktreten lieBen. Diese Klarbeit iiber

die Entstebungsbediugungen der Bildwerke gab ihm den riohtigen

Standpnnkt fur ibre Beurteilung nnd ermoglicbte ibm ancb einen

wicbtigen Scbritt iiber Brnnn binanszntnn.

Scbon Bronn batte erkannt, daB die Etrusker bei der Dar-

^stellnng mytbologiscber Szenen gern beliebige Fiillfignren an-

Nacliriclilien
;

goscliS.ftl. Mitteilungen 1918. b
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brachtien, die keine bestimmte Ansdeuteng vertragen. Aber .er

ging docb von der Voraasaetznng .ans, dab sie bestimmte literari-

scbe Voxlagen nnmittelbar wiedergeben wollten. Korte iiberzengie

sicb bald von der Unbaltbarkeit dieser Ansicbt. Er erkannte,

dab diese Manner, wo sie nicbt iiberbanpt nnr beliebige Figuren

znr Fullnng eines Raumes wie des Spiegelrundes zusammenstellten,.

Hack griechischen bildlichen Vorlagen arbeiteten, nnd an schla-

genden Beispielen wies er nacb, dab sie diese nnter mangelhafter

Kenntnis des Dargestellten nicbt ohne grobe Mibverstandnisse in

freier Weise wiedergaben, imbedenklicb statt des Theseus den ihnen

vertrauteren Herakles zum Erleger des Minotanrus macbten oder

gair mit vollster G-eschmacklosigkeit in einer Szene, die i^erables

an der Brust der Hera liegend darstellte, fiir den Saugling den

festen Typ.os des bartigen Helden einfiibrten ^). Erst mit dieser

Erkenntnis war die Bahn fiir eine unbefangene Erklarung eroffnet.

Ereilioh komplizierte sicb aucb die Aufgabe. Es geniigte nicbt

mehir .ans <einer Anzabl gleicbartiger Bildwerke den gemeinsamen

Typus zu ermitteln, vielmebr gait es erst durcb Wegraumung der

etruskiscben Zutaten und Mibverstandnisse sicb den Weg zum
Original freiznmacben, ebe man an die Deutung berangeben konntej

und es war Kortes strenge pbilologiscbe Metbode, sein sicberes

literariscbes Verstandnis notig, um liberal die dargestellten Szenen

ricbtig an bestimmen oder gar eine verlorene poetiscbe Giestaltung

der Sage wiederzugewinnen.

Anders stellte sicb die Aufgabe, wo die etruskiscben Kiinstler

den Stoff aus den religibsen Vorstellungen des eignen Volkes oder
— was Jreiliob selten gescbab — aus den beimiscben Sagen oder

auoh aus dem t^glicben Leben entnabmen. Die literariscbe Uber-

Meferung half in solcben Fallen wenig. Der griechiscbe Einflub

war aucb bier unverkennbar. Aber nur eine genaue Kenntnis der

griechischen und italischen Bildwerke und eine .intime Vertrautheit

mit .dem ^etruskiscben Yolksempfinden vermocbte die 'etruskiscben

nnd die gmeobiscben Elemente zu sondern und dem Bildwerk den
vollen Sinu,abzugewinnen. Korte batte bier nicbt selten diescbwere
Hunst ides Eiobtwissens zu iiben

,
.im ganzen aber .aucb bier das

sicbere Fundament fiir alle Znkunft gelegt.

Von den Einzelunteraucbungen zur etruskiscben Kunst seien

bier nur genannt die scbone Abbandlung iiber eine in der Nekro-
pele von Orvdeto gefundene mackte Aphrodite (vorgelegt in der

Festschrift fiir Brunn, die er 1893 mit Furtwangler und Milcbhofer

1) Mathodiscli mchiig .der Aufeatz in der Strena Helhigiana (1900) S. 164.
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znsamnien verojffentliclite), der Aufsatz iiber die fiir die etruskischa

Haruspicin so wichtige Bronzeleber von Piacenza (Eom. Mitt. XX)
nnd die Bescbreibnng des Volumniergrabes bei Perugia

^
die im

zwolften Bande unsrer Abhandlnngen erscbien. Hier merkt man
scbon an der anfieren Ansstattnng die Prende, die Korte an der

Arbeit empfand. Die grofien Publikationen dagegen geborten zu
den Werken, die iminteresse der Wissenschaft nnternommen werden
mtissen, aber vom Verfasser entsagnngsvolle Hingabe verlangen,

zumal ihm besonders bei den Spiegeln die besten Stiicke vorweg-
genommen waren. So mag denn ansdrucklick erwahnt werden,

daJB Korte die Arbeit bis znr letzten Seite mit gleicber Sorgfalt

durcbgefiibrt bat.

Liest man die feinen allgemeinen Bemerkungen iiber etrns-

kiscbe Knnst, die bier iiberall verstreut sind, so bedauert man,

dab Korte niebt dazn gekommen ist sie systematiscb zusammen-
zufassen, und dieses Bedanern verstarkt sich, wenn man an dem
knrzen Artikel iiber die Etrusker in der Realenzyklopadie siebt,

wie Korte sicb in alle das Etrnskertnm betreffenden Fragen mit

Ansnabme etwa der Spracbe eingearbeitet batte nnd wie sebr er

aucb die scbwierigen bistoriscben Probleme zu fordern imstande

war, iiber die Heimat der Etrusker, die Art und Zeit ibrer Ein-*

wanderung sicb sein sicberes gesundes XJrteil gebildet batte.

Bis in seine letzte Zeit bat Korte selber sicb mit dem Plane

zu einem grofien Etruskerwerke getragen. Wenn er niebt znr Aus-

fiihrung gesebritten ist, so binderten ibn nattirbeb zunachst seine

anderweitigen Aufgaben. Aber aucb innere Momente waren wirk-

sam. Seine eigene Anlage drangte mebr zu Einzeluntersuchungen

als zu einem mit Eilfe subjektiver Pbantasie zu gestaltenden Voll-

bild. Aber wiebtiger war nocb das andre: Korte kannte die

Etrusker wie keiner; aber lieben konnte er das aberglaubisebe^.

zum Diistern und Orausamen, zu Prank nnd Zeremoniell neigende

Volk niebt, und in ibrer Kunst gab es wenige Werke, an denen

er rexne Freude batte. Deutlicb empfindet man aucb, dafi ibn bei

der Erlauterung ibrer Monamente mebr das griecbische Original

interessiert als die spezifiscb etruskiseben Kunstelemente. So war

es niebt so sebr innerste Neigung als ein Gefiibl wissenscbaftlicher

Verpfliebtung, das ibn zu jenem Plane fiibrte, und es war ihm

fast eine Erleicbterung, als die italienisebe Kriegserklarung einen

langeren Aufenthalt in Etrurien fiir absehbare Zeit unmoglicb

maebte nnd damit von selbst znr Aufgabe des Planes zwang,

Nur gelegentlicb baben die etruskiseben Arbeiten Korte einen

Streifzug in die griecbische Kunst erlaubt, aber scbon die Warme
6 *



84 Max Pohlenz,

des Tones zeigt dann, wie gern er seine Interpretationskanst einem

wirklick groBen Werke wie etwa dem Alexandermosaik znwendet

(Rom. Mitt, XXII). Nickt ohne Rnkrung nimmt man deshalb den

Anfsatz in die Hand, der unmittelbar yor seinem Tode im Jakr-

bueb. des arcbaologiacben Instituts erscMen. Anch bier ist der

Ansgangspunkt freilicb ein Werk aus der Peripherie, der griecbi-

scben Kunst, das' lykiscbe Heroon yon Grjolbascbi. Aber das erste

Ziel war der Nacbweis, da6 die dort tatigen Kunstler dem atti-

scben Knnstkreise angeborten, nnd yon da aus fand er den Weg,

tun fiber die scbwierigen Probleme der klassiscben griecbiscben

Kunst eine Riille reifer nnd durcb die jiingsten Diskassionen nur

geklarter Gredanken zu aufiern. Ob er die Bedeutung der joni-

scben Kunst dabei nicbt zu gering angescblagen hat, werden die

Pacbgenossen entscbeiden. Den Facbyerwandten erfreut and iiber-

zeugt die Warme, mit der Eorte fiir die relatiye Selbstandigkeit

und einzigartige Stellung der attiscben Kunst eintritt.

Es ist kein ZufaU, dafi dieser Aufsatz aus dem akademiscben

Hnterricbt erwacbsen ist. Denn bier bam ganz anders als in der

literariscben Produktion zum Ausdruck, daB es docb eben die groBe

griecbische Kunst war, der sein Herz geborte. An ibr erbaute er

sich selber, in ibre Scbonbeit wollte er aucb die Studenten eiu-

fiibren. Nicbt durcb astbetiscbe Betrachtungen. Von allgemeinen

Tbeorien fiber das Wesen des Scbonen bielt er iiberbaupt nicbts.

Aber aucb die Prage, warum im Einzelfalle ein Kanstwerk scbon

sei, trat fur ibn zuriicb, wie ibm z. B. aucb der Gredanke fernlag

etwa eine Entwicklungsgescbicbte scboner Eormen zu geben. Das

Tecbniscbe beberrscbte er bei seiner praktiscben Anlage yollkom-

men. Aucb die Stilkritik war dem Scbiiler Brunns selbstyerstand-

licb. Aber sie war ibm nur Mittel zum Zweck, und ungern yerlieB

er sicb auf sie allein. Sie scbien ibm zu subjektiy, und wobler

fiiblte er sicb, wenn er durcb scbarfe Textinterpretation oder epi-

grapbiscbe Indizien sicb den Boden sichem konnte. Sein eigent-

licbes Ziel aber war die Interpretation des Kunstwerks und zwar

'

die sacblicbe Interpretation, die seinen geistigen Grebalt beraus-

arbeiten will, die, wie er in seiner Kaisergeburtstagsrede sagt,

‘aufdeckt, was der verfertigende Kunstler sicb bei seinem Werke
gedacht, wie seine Zeitgenossen es aufgefafit haben’. Dazu gebort

die Einordnung des einzelnen "Werkes in den bistoriscben Zusam-
menbang; aber wicbtiger als die formale Entwicklung ist ibm da-

bei wieder die bildlicbe Tradition, und fiir die Archaologie im
ganzen gilt, was er in derselben Rede programmatiscb ausspricbt

:

„Die Entwicklung der antiken Kunst sucben wir zu begreifen als
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einen AnsflnB der gesamten KulttirentwicHnng^. Archaologie ist

ihm niclit Knnstwissenscliaft sondern GrescWclitswisseiischaft.

Als Lehrer war Korte seiner ganzen Anlage nach niclit der
Mann, momentane stiirmisclie Begeisterung zu wecken oder einen

grofien Horerkreis fortzureifien. Dafiir lernte man bei ihm sicheres

Verstandnis nnd feste Methode, nnd eine ganze Anzahl tiichtiger

Schuler hat er auf diesem Wege herangebildet. Wenn es bei den
Gottinger Studenten wieder Tradition geworden ist, da6 ein gater

Philologe griindlich archaologisch geschult sein mnjB, so ist das

Kortes Verdienst.

Personlichste Znneignng verband ihn mit seinen Schiilern. Als
Georg Matthies, der in seinen Pranestinischen Spiegeln das Le-

benswerk Kortes ganz in seinem Geiste fortgesetzt hatte, den Tod
furs Vaterland fand, war es Korte, als hatte er seinen eigenen

Sohn verloren. Und wie ihm Liebe mit Liehe vergolten wnrde,

mogen die schlichten Worte sagen, die mir einer von ihnen ans

dem Pelde schrieb: „Kbrtes Tod kam mir ganz schrecklich uner-

wartet, Ich kenne wenig Menschen von seiner nngemeinen Glite

nnd Hilfsbereitschaft nnd bin wenigen soviel Dank schnldig wie

ihm“.

Anch im allgemeinen Leben nnsrer Ilniversitat fiel ihm schnell

eine bedentsame Stellnng zn. In der Paknltat, im Senat, in nnsrer

Gesellschaft wnrde seine Stimme gern gehort, nnd oft gab sein

gesnndes Drteil den Ausschlag. Yon langen Debatten war er kein

Freund, nnd wo diese sich gar in nnfruchtbare allgemeine Eror-

ternngen zn verlieren drohten, wnfite er sie wohl mit einem gnt-

berlinischen drastischen Ansdrnck anf konkreten Boden zuriick-

znfiihren. In der Sache wenn nbtig scharf nnd gelegentlich von

bewuBter Einseitigkeit, sah er in dem Andersdenkenden doch nie

den Gegner, nnd jeder personliche Angriff lag ihm fern.

Davor behiitete ihn schon seine allgemeine Benrteilnng der

Menschen. Selbst ein krystallklarer vornehmer Charakter, sah er

anch im Verhalten der Mitmenschen, das er mifibilligte, nicht leicht

bose Absicht, sondern lieber eine ihm nnverstandliche Verirrnng.

Herzensgtite war ein Grnndzng seines Wesens, der am starksten

vielleicht seinen Untergebenen nnd Schiilern fhhlbar wnrde, der

aber jedem schon ans seinem Ange entgegenstrahlte. Er liebte

die Menschen und frente sich nene kennen zn lernen. Aber lieber

weilte er doch im kleinen Kreise, sei es bei wissenschaftlichem

Gesprach sei es bei harmlosem Geplauder, nnd seine abgeklarte

Heiterkeit, seine Gemhtlichkeit — das Wort in tiefem Sinne ge-

nommen — verbreiteten Behaglichkeit, wohin er kam. Koch klingt
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uns wohl sein herzliches Lachert in den Ohren. Er war ein Mensch,

den man lieb haben mnfite.

Korte hatte Freude an der Arbeit, aber ancb Freude an der

MuBe, und seiner barmoniscben Natur war es bescbieden grade

ancb ana seiner Erholung Anregnng fiir die Arbeit zn scbopfen.

Den gescbnlten Reiter, den leidenschaftlichen Jager hort man,

wenn er etwa bei der Beschreibnng einer attischen Trinkscbale

mit Liebe nnd Sacbknnde sick in die Grangart der Pferde vertieft

(Arch. Zeitnng 1880 S. 177) oder wenn er fast mit Unmnt davon

spricbt, dafi in G-jolbaschi in einer kiinstleriscb hocbstehenden Dar-

stellnng der talydonischen Jagd der Eber viel zn hoheLanfe hat

nnd ein Jitger gar mit Steinen statt mit dem Saufanger dem Wild
znleibe geht. Sein letzter Plan war eine Q-eschichte der antiken

Jagd anf Grnnd der literarischen wie der monnmentalen tlberlie-

ferung, nnd mancher von nns erinnert sich, mit welcher Freude
nnd Lebendigkeit er wenige Wochen vor seinem Tode ein Kapitel

darans in kleinem Kreise vortrng. Wenigstens der Nachweis, daB
die xenophontische Schrift iiber die Jagd von keinem Jager her-

riihren kann, wird hoffentlich noch gedrnckt werden.

Mit vollster Frische durfte er an diesem Werke arbeiteUj als

schon der Tod ihn abzurnfen nahte. Dngern sah Korte ihn kom-
men, denn er liebte das Leben; aber gefiirchtet hat er ihn nicht,

und er besaB die Spannkraft, nm jeden Tag, der ihm noch be-

schieden war, sich als G-ewinn zn buchen nnd wie dereinst zn
nutzen. Das Leiden machte ihn nicht bitter, sondern dankbar fiir

das Gate, das ihm geblieben war, fiir die geringste Frenndlichkeit,

die er erfnhr. Er wuBte, daB der Herbst gekommen war. Aber
anch den verklarte mit mildem Glanze die Sonne, die so hell, so

Warm iiber seinem ganzen Leben geschienen.

Korte hat in GSttingen gefunden, was er snchte, hat die Got-
tinger Zeit zn den gliicklichsten seines Lebens gezahlt. Aber anch
wir diirfen nns frenen, daB wir ihn gehabt. Korte hat sich seinen
festen Platz in der Geschichte seiner Wissenschaft wie in den
Herzen seiner Mitmenschen gesichert. Bei seiner Bescheidenheit
hat Korte selber nie geglanbt zn den ganz GroBen zn gehbren.
Aber ein ganzer Mann war er, ein xccVog x&yad'dg, ein tB-v^dyoivog

dvtjQ.

Fiir freundliclie Mitteilungen sage ich auch Her der Gattiu des Verstor-
benen sowie seinem Bruder, Herrn Prof. Alfred Korte in Leipzig, berzlicben Dank
Mauches durfte icb auch den Worten entnehmen, die an seinem Sarge von A.
Bertholet, R. v. Hippel, R. Reitzenstein nnd K. Muller gesp)rochen vurden.
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Von

Hormann Oldeuberg.

Gelesen in der dJfontliclien Sitzuag vom 2. November 1918.

Die Koniglicie Gresellschaft der Wissenscliafteii halt ihre offent-

liehe Sitzang in dieser Zeit von Leid nnd Not wie in andern Jahren.

Der, den sie in helleren Tagen mit dem Vortrag betraut hatte,

wird* sprechen wie es bestimmt war, nnd wird Sie unsrer G-ewohn-

heit gemaB in sein Arbeitsgebiet fiihren, in- weit entlegene Eemen
nach Ranm nnd Zeit. Anfs tiefste bewegt von dem, was diese

Tage unserm Vaterland nnd nns alien bringen, denken wir anders

als jener groBe Syrakusaner, der in tragischem Angenblick, in seine

geometrischen Piguren versenkt, nur sagte: „Zertritt mir meine

Kreise nicht!“ Aber wir wollen doch zngleich wie er — darin

Kegt kein "Widerspruch — mit der ,Eahe des Forschers in. nnsrer

Sphare wissenschaftlicher Probleme verbleiben
,

zu verbleiben

sncken. —
Die Indologie, ans deren Bereich ich einige nenere Entdeckangen

besprechen mochte, gehort zn den durch den Krieg nicht am w«^

nigsten betroffenen "Wissenscbaften. Von altersher wird ein^ be-

sonders grofier Teil ihrer Arbeit in Deutschland geten. Wie sehr

ist aber den deutscHen Eorschern- jetzt diese Arbeit erschwert!

Sind doch die Quellen, aus denen ihr neue Nahrung znflieBt, in

Eeindesland gelegen! Die Gemeinsamkeit zwischen den Indologen

aller Nationen ist zerrissen: nnd wie viele wichtigste Aufgaben

gibt es gerade anf unserm Gebiet, die ohne diese Gremeinsamkeit

unlosbar sind ! Da haben wir manchen uns lieb- gewordenen Plan

aufzugeben oder ihn in unbestimmte Zuknnft zu vertagen — in

eine Zukunft, die wir selbst schwerlich sehen- werdeni Sollen wir

darum die HSnde in den SchoB legen? Ganz- gewiB nicht.
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gilt eben, manclie UmstelltiDgen in nnserm Aibeitsbetrieb vorzn-

nehmen. Sie werden nns dadnrcb erleichtert
,

dafi tins Dentscben

das Interesse ftir das bobere Altertum Indiens besonders nab liegt

— anders als den .gegenwartigen Herren des Landes; denen flihrt-

ja jeder Tag Stoff nnd Probleme yor Angen, die sicb anf neuere,.

neneste Zeiten bezieben. Jene fernste indiscbe Vergangenbeit aber,

die Zeiten als die einwandernden Arier erst anfingen zu recbten

Indern zn werden tind nocb die Spur ihrer aufierindischen Her-

hnnft in yoller Deutlichkeit an sicb trngen — diese altesten Zeiten

der Yeden, und dann das biibne, tiefsirnige Denken der IJpani-

sbaden, in mancber Einsicbt aucb das Werden des Buddbisxnus

die Erforscbung von all dem ist verbaltnisroaBig nnabhangig von
neuen Nacbsucbungen anf indiscbem Boden, Die Materialien bier-

fiir besitzen war; Znwacbs von wirklicb entscbeidender Bedentnng-

wird, wie war wohl ausspreeben konnen, nicbt binznkommen, we-
nigstens nicbt ans Indien selbst, wabrend es allerdings wobl mog-
licb ware, daB sicb im westlicberen Asien Doknmente fanden wicbtig

flir die Geschichte der schliefilicb in Indien ansmiindenden Arier-

wandernngen — kb werde von einem tatsachlicb scbon vorliegenden

deraxtigen Fund bald zu sprecben haben, Wenn wir dentscben

Indologen nns also ancb die eindringlicbere Beschaftignng mit

Gegenstanden wie etwa der indiscben Plastik nnd Malerei einst-

weilen versagen miissen, wenn wir die kritiscbe Bearbeitnng des-

Mababbaratatextes, zn der sicb die dentscben Akademien mit den
anslandischen vereinigt batten, in unbestinamte Znkunft sicb ver-

fliichtigen seben: auf weiten und bedeutenden Forscbnngsgebieten

wie dem der Veden, des alten Bnddhismns bleibt nns immer nocb
genng tibrig zu beginnen nnd ancb boffentlicb zn voUenden, bleiben

bedentsame gescbicbtlicbe Entwicklungen genug, die wir ans Licbt
stellen miissen nnd stellen werden. Das Selbstvertranen, das dazn
gebort, anf nnsre Aibeitskraft nnd Arbeitsfrendigkeit: icb meine,.

ancb diese Zeiten werden es nns nicbt rauben.

Hente nun aber ist es nicbt meine Absicbt, von diesen groBen
bleibenden Aufgaben zn sprecben, die nns in der Dnrcbarbeitung
ein fiir alkmal im wesentlicben abgeschlossen vorliegender Quellen-
massen gestellt sind. Icb mocbte vielmebr anf nabe Vergangen-
beit nnsrer Wissenscbaft znrlickblickend von einer Reihe gliick-'

licber nener Funde bericbten, die da, tiberwiegend in anderen Ee-^
gionen des indologiscben Gebiets, gelnngen sind — bocherfrenlicbe^
groBtenteils nnverbojBPte Entdecknngen, die den Horizont der For-
scbnng erweitext, Fragen beantwortet, nene Fragen nns gestellt
baben. Anf die allerletzten Zeiten freilicb kann icb diesen
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Bericlit natilrlicli nicht erstrecken. Mir ist unbekannt oder nnr

in unbestimmtester Form bekannt, was etwa wakrend der Kriegs^

jahre in Indien gefunden sein mag. DaB es an erfreulichen Ent-

deckungen dort nickt gefeklt bat, scbeint festznsteben. Aber reden

kann icb selbstverstandlicb nur von dem, wovon icb bestimmte

Kenntnis babe.

Hier mocbte icb nun einige allgeraeinere Bemerkungen voran-

scbicken. Das Sucben und Finden von Handscbriften oder Blonu-

menten in Indien stebt, verglicben etwa mit Agypten oder der

babylonisch - assyriscben Welt, insofern unter wesentlich andern

Bedingungeii, als in Indien jene alte Kultur, deren Beste wir auf-

sucben, sicb nocb in voller Lebendigkeit in die Gegenwart fort-

setzt. Das Sanskrit ist ja in gewissem Sinn nocb beute eine le-

bende Spracbe. Es wird von indiscben Gelebrten mit bemerkens-

werter Fertigkeit gesprocben, gescbrieben, in eleganter poetiscber

Prodiiktion gehandbabt. So besitze icb ein nocb vor wenigen

Jabren entstandenes Gedicbt in scbonem Sanskrit und in den ver-

wickeltsten VersmaBen: darin bat ein Poet von Puri in Orissa,

als icb dortbin^kam, einen Professor von „Gatina“ und alle seine

wabrhaft unglaublicben kbrperlicben und geistigen Vorziige scbwung-

voll gefeiert — Gatina ins Deutsche zu iibersetzen oder den Pro-

fessor zu nennen erlassen Sie mir. Abnlich aber wie mit dem
Fortleben der Spracbe und Poesie stebt es mit dem der Juris-

prudenz, der Medizin, der Religionen. An den Gericbtsbbfen In-

dians wird nacb den alien Becbtsbucbern und ibren einbeimiscben

Kommentaren Becht gesprocben. Arzte bebandeln ib^e Patienten,

icb weiB nicbt ob immer zu deren Heil, nacb dem. alien medizi-

nischen System des Ayurveda. Wie lebendig die groBen Gotter

des indiscben Mittelalters Visnu und Siva nocb beute sind, zeigt

jeder Scbritt, den man in Indien tut, Ja sogar der uralte vediscbe

Kultus ist nicbt ausgestorben. Icb babe das Gliick, einer der

wohl wenigen Europaer zu sein, die die Darbringung eines Opfers

nacb vedischem Bitus mit Augen geseben baben: das Agnihotra,

das morgenlicbe und abendlicbe Feueropfer. Zwar wurde es nicbt,

wie der Veda vorscbreibt, unter freiem Himmel gefeiert. In Be-

nares, in halbdunklem Baum eines Hauses, zu dem mein Begleiter

und icb in der Abenddammerung durcb unendlicb winklige Gassen

uns bindurcbfinden muBten, leucbteten die drei heiligen Feuer auf,

mit deren rituellem Wesen icb mich viel beschaftigt batte und die

icb nun sab. Zwischen den Feuern berumbnschend der Priester,

leise seine Formein mnrmelnd, die Gerate weibend. Der Brah-

manenjunge, der neben mir stebt, erklart in Sanskrit: jetzt wird
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die Darbringung vollzogen werden — und es beriihrte mich feier-

Hell wie ein Hauch unendlich fernen Altertums, als der Priester,

so wie die vedischen Sutras es vorschreiben
,

die Opferspende iu

dasFeuer scHiittete und dann yor den dreiFeuern seine Verehrung

Tollzog.

Aber icb yerliere micb zn tief in personliche Erinnerungen.

Worauf icb hinweisen wollte, ist dies, wie das ununterbroebene

Fortleben des indiseben Altertums den beufcigen Bemiibangen' um
das Aufsucben seiner Reste einen besondem Cbarakter gibt. Ein-

beimisebe Ereise beteiligen sich an diesem Sueben als an ibrer

eigenen, ibnen warm am- Herzen liegenden Angelegenbeit. Zu-

weilen geben sie mit selbstandiger Initiative yoran. Sie belfen

— natiirlicb niebt obne daB die Kontrole europaiseber Kritik ein-

treten nauBte — das Grefundene deuten. Vielleicbt am weitesten

entfernt vom Verstandnis der Heutigen sind buddbistisebe Alter-

turner; der Buddbismus ist ja aus dem Leben des eigentlicben

Indien seit lange im wesentlicben yerscbwunden* Aber Bewegiingen

maeben sicb gegenwartig docb fdblbar darauf geriebtet, aucb die

grofien buddbistiseben Erinnerungen als zu den nationalen Rubmes-
titeln Indians geborig zu Ebren zn bringen und Spuren davon zu

sammeln, da6 dieser Grlaube bier und da wenigstens als ein unter

der Asebe glimmendes Feuer eine gewisse Fortexisteaz gefiibrt

hat. Bei soleber nur an wenigen Stellen abreiBendeb Kontinuitat

zwiseben Altertum und Neuzeit ist nun dies begreiflicb,^ dafi solcbe

Leistungen einer geradezu unmoglicb sebeinenden pbilologiscben

Genialitat, wie sie in der Entziflferung der bieroglypbiscben und
keilscbriftlicben Texte vollbracbt sind, bei den Entdeckungen alt^

indiseber Benkmaler liberbaupt niebt in Frage kamen. Die Ent-
zifferung aucb der altesten Sebriftebaraktere war niebt ubermaBig
sebwierig; die Spracbe stellte, im Grofien und Ganzen wenigstens,
den Deutungsversueben keinen bartnackigeren Widerstand ent-

gegen. Freilicb muB icb binzufugen: wenn das Verstandnis des

Gefundenen nacb diesen Seiten bin yerbaltnismaBig bequem zu ge-

winnen ist, stebt solcben Erleiobterungen unsrer Forsebung die

yerbangnisyolle Erschwerung gegeniiber, die sicb aus dem Feblen
znsammenbangender gescbicbtlicber tjberlieferungen, einer sicberen
Ghronologie ergibt; wodurcb dann natiirlicb an maneben Stellen,

in maneben Riebtungen jeder Sebritt, den die Forsebung tun moebte,
ibr unmoglicb gemaebt oder durcb sebwerste Gefabren des Fehl-
gebens bedrobt wird. —

Icb wende micb nun dazu, was den eigentlicben Gegenstand
meiner beutigen Ausfiibrungen bilden soil: yon einer Reibe ein-
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zelner indologisclier ISTeuentdeckangen ]zu berichten. Da mufi icii

mieli freilicb zunacbst fiir einige Augenblicke weit ans den S©-

gionen entferneiij in denen wir, wie icb es eben bescbrieb, ein-

keimisch. indische Mitarbeit am Werke seben. Ick hob schon

hervor, da6 gerade fiir die fernste Vergangenheit
,

fiir die Zeit

der Veden, wichtigere nene I'ande in Indien der ganzen Sack-

lage nach kaum mehr erwartet werden konnen: dock bleibt die

Moglichkeit oj0fen, wie ich gleichfalls schon andentete, daB sich

anBerhalb Indiens inschriftliches Material fande, in Landem, in

denen die inschriftliche XJberlieferung weiter als in Indien za-

rlickreicht: da konnen Zengnisse znm Vorschein kommen, die auf

die alteste indische Greschichte Licht werfen. Ein solcher hochst

erstannlicher Fund nun ist in der Tat, wie Ihnen mbglicher-

weise zu Ohren gekommen ist, vor einer Reihe von Jahren gelungen.

TJnd zwar an einer Stelle, wo man es gewiB nicbt vermutet hatte :

sehr weit von Indien, in Kleinasien, da wo die Hauptstadt des

alten Hittiterreichs gestanden hat. Deutsche Ausgrabungen haben

dort Drkunden aus der Zeit um 1400 vor Chr. zutage gefordert.

Die Konige der Hittiter und der im nordlichen Mesopotamian

srtzenden Mitani schlieBen einen Vertrag und rufen dabei (rotter

als Zeugen an. Und da erscheinen nun auf Seiten der Mitani in

Eeilschrift (rotternamen, die genau aussehen, als hatte man ein

Stlick Rigveda vor sich. Mitra und Uruwna : Uruwna kann nichts

anderes sein als Varuna, der state gottliche Gefahrte Mitras im

Veda. Mitras Name ist ja auch in Iran und dann weithin dutch

die antike Welt hochherShmt gewesen; den Namen Varuna aber

kannten wir bis jetzt allein aus Indien, Weiter werden in eben

jenen Vertragen genannt Indara und die Nasatias: Indra der ve-

dische Grewittergott ;
die Nasatyas, ein im Veda haufiger Name

der beiden A^vin, der indischen -Dioskuren. Wie kommen diese

Vedagotter dorthin? Man hat gemeint, indische militarische Aben-

tearer waren so weit nach Westen gedrungen und hatten ihre

(Jotter mit sich gefiihrt. Das ist, wenn auch denkbar, dock im
der ungeheuren Entfernung wenig wahrscheinlich. An Gbtter der

noch ungeteilten Indoiranier, vor Abzweigung der indischen Stamme

aas dem gemeinsamen Mufctervolk laBt sich aus chronologischen

Griinden kaum denken; dafiir ist die Zeit von 1400 zu spat. Far

das Wahrscheinlichste halte ich, daB hier Goiter irgend eines

westlicheren, den Indern verwandten Ariervolks vorliegen, das sie

aus gemeinsamer Vorzeit ererbt hat, wie die Inder sie ihrerseits

ebendaher ererbt haben. Sind das nun Iranier der Zeit vor Zara-

thustra gewesen and vor dem Lautwandel, der die Form Nasatya
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fiir die iranische Sprache unmoglich gemacht hat? Oder erscheint

Her neben Indem and Iraniern ein dritter Zweig des Arierstammes ?

Wir -wissen es nicht, diirfen aber wohl hoffen, es eines Tages ans

neuen Entdecknngen zu lernen. In jedem Eall erbalten wir Mer,

nnter anderm, einen nenen Zug zur Grescbichte, besser znr Vor-

geschichte des Varu^a: eines Grottes, an den sich besonderes Inter-

esse kniipft. Er ist es nnter den Gfbttern des Veda, bei dem das

religiose Empfinden nnd Denken am entschiedensten die Richtnng

anf das Ethische genommen hat; wir haben anch, wie mir wenig-

sitens scheint, Anlafi zn glanhen, dafi seine Grestalt in fernster

Vergangenheit jener grandiosen Konzeption zn Grande gelegen

hat, die im Mittelpunkt des iranischen religiosen Wesens stand:

der Konzeption des Ahnramazda. Die eigentlich wesentliche Be-

dentnng aber jenes kleinasiatischen Enndes fiir die Indologie mochte

ich darin seben, was er nns fiir die Zuknnft hoffen lafit : das Sich-

auftnn sehr alter Qnellen iiber ein Volk nnd iiber einen Grlanben,

die dem indischen Volk nnd Grlanben nachst verwandt waren; viel-

leicht anch iiber Volkerbewegungen
,
von denen her sich Schliisse

ziehen lassen iiber jene Bewegnng, die einen Zweig des Arier-

stammes anf indischen Boden gefiihrt hat. Damit non konnte sehr

Wesentliches gewonnen sein. So unschatzbar die alteste indische

Literatnr in religionsgeschichtlicher, in sprachgeschiehtlicherHinsicht

ist: iiber die Geschichte im gewohnKchen Sinn des Worts, vor allem

anch iiber die Chronologic jener Zeitalter sagt sie kaum etwas aus.

Da bewegen wir nns im Dunkeln. Die Scbatznngen enropSischer

Eorscher iiber die Entstebnngszeit des Rgveda gehen nicht etwa

nnr urn Jahrhunderte, sondern — ich iibertreibe nicht — um meh-

rere Jahrtausende anseinander. Ich branche nicht zn betonen, wie

diese Sachlage nnsre Erkenntnis schadigt. Wird da die KeHschrift-

forschnng nns weiter helfen? An der Moglichkeit hiervon diirfen

wir jetzt nicht mehr zweifeln. —
End nnn verlasse ich diese fernste Vergangenheit. Anf die Pe-

riode der Veden folgt das Erscheinen des Buddha, um 600 vor

Chr.
;
anf die alte Naturreligion, fur die solche Gottheiten wie der

Gewittergott, der Eenergott, der Sturmgott im Mittelpunkt standen

nnd solche Ideale wie Herdenreichtum, langes Lehen, Entergang
der Eeinde, folgt ein Glanbe, der die Gesetze des Geschehens ana-

lysierend die leidvolle Verganglichkeit alles Daseins verkiindet nnd
Erlosnng von diesem Leiden verspricht.

Mit dieser kurzen Charakteristik des Bnddhismus hahe ich

nun freilich die Entscheidung viel umstrittener prmzipieEer Pro-
hleme vorweg genommen, die den altesten Bnddhismus nnd seine
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Entstehnngsgescliiclite angelien. Und damit bin icIl an einem Punkt
angelangt, wo von wichtigen, eben diese Probleme beriibrenden

Ennden za sprecheii ist, die man neuerdings in Zentralasien getan
hat. Ich werde anf die groBen zentxalasiatischen Expeditionen

der neneren Zeit und ihre Bedeutung fiir die Indologie noch ein-

gehender zuriickkommen. Jetzt beschaftige ich mich nur mit einigen

dort gewonnenen Fundstiicken. Deren Wesen aber zu erlautern

muB ich etwas weiter ausholen.

Durch lange Zeiten stand die Erforschung des Buddhismns im
Zeichen des Kampfes nm die hohere TJrsprunglichkeit dessen, was
man damals den siidlichen und was man den nordlichen Buddhismns
nannte. Die aus dem Suden, aus Ceylon und Hinterindien kom-
mendeuj im volkstiimlichen Palidialekt abgefaBten Texte ergeben

das Bild jenes Glaubens
,
wie ich es eben in der Kiirze umrissen

habe, man kann sagen das Bild eines spekulativen und asketischen

Buddhismus- Gedanken liber Weltleiden und Erlosung stehen hier

im Vordergrund, weiter die Satzungen fiir das strenge, weltent-

sagende Dasein einer ganz in diesen Gedanken lebenden Mbnchs-

gemeinde. In scharfem Kontrast hiermit ist in den buddhistischen

Texten, die u. a. im nordlichen Gebirgslande IsTepal erhalten und
in Sanskrit oder einem eigentlimlichen Halbsanskrit abgefafit sind

alles voll von Massen buntester Legenden, Marchen, Fabeln, aus-y

geschmtickt mit einem IJberreichtum mannigfachster StaiFage. Hier

erklarten nun die einen, zu denen auch ich immer gehort habe,

die schmucklosere siidliche IJberlieferung fiir die ursprungUchere;

andre bestritten, dafi diese Einfachheit alt und echt sei, und fanden

in ihr vielmehr eine unter dem EinfluB jiingerer Geschmacksrich-

tungen vorgenommene Vereinfachung des angeblich im Norden er-

haltenen IJrsprunglichen.

Jetzt nun sind in Zentralasien Bruchstiicke von Sanskritver-'

sionen buddhistischer heiliger Texte ans Licht gezogen, die zwar

nicht in alien Details mit dem ceylonesischen Paliexemplar iden-

tisch sind, aber doch dtirchaus im selben Stil reden, denselben

tlberlieferungstypus darstellen. Das heifit soviel, als daB jetzt

auch der Norden anfangt, das Gewicht der siidlichen Zeugnisse zu

.

verstarken. Es ist nicht mehr moglich, von dem Buddhismus, den

uns die ceylonesiscbe tlberlieferung kennen lehrt, als von einer

speziellen, auf eine Sekte beschrankten Erscheiuungsform jenes

Glaubens zu reden. Sondern man ist gezwungen, die allgemeine,

iiber die ganze buddhistische Welt reichende Geltung jenes Typus

anzuerkennen. Auch unabhangig von den zentralasiatischen Funden

deutete vielerlei Langstbekanntes in diese Richtung. Neue ur-
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kundliche BestatiguBg aber baben die in Eede stelienden Auffas-

sungen eben durcb jene Funde empfangen. So kann auch wer

frliher sckwankte sick jetzt mit voller Sicherheit; mit festem Ver-:

tranen daran wagen, die Ursprungageschiclite des Bnddkismtis za

rekonstruieren
,

seine Gestaltungen, wie sie die sudliche Tiberlie-

ferung zeigt, den alteren, im Yeda sich abzeichnenden Gedanken-

massen xmd asketischen Lebensformen gegeniiberzustellen nnd sich

das Werden jener aus diesen begreiflich zu machen. Das Bild

des legendarischenj folkloristischen Buddhismus von Nepal hatte sich

meiner Meinung nach zwar nie dazwischen schieben sollen. Jetzt

ist es doppelt ansgeschlossen, dafi es das tun dhrfte.

Verglichen nun mit den literarischen Quellen, die da ins Spiel

kommen, kbnnen die monnmentalen -— die Inschriften, die Werke
der Plastik und Architektnr — natiirlich nicht viel dazu beitragen,

uns den Buddhismus von der spekulativen Seite her kennen zu

lehren. Dafiir fallt ihnen die Bolle zu, das auBere Dasein der

Glaubigen uns in lebendiger Anschaulichkeit zu vergegenwartigen.

Leider zwar reichen die Monumente nicht in die Werdezeit des

Buddhismus zuriick, mit der meine letzten Ausfuhrungen es zu

tun hatten. Funde dieser Art setzen erst wesentlich spater ein,

in Zeiten wo der Buddhismus sehon durch Jahrhunderte ein Stuck

seines gescHchtlichen Weges zuriickgelegt hat. Da zeigen sich,

anschlieBend an den Indienzug Alexanders des GroBen, Bertihrungen

mit der hellenistischen Welt; auf Inschriften, die in den letzten

Jahren vor dem Eriege gefunden sind, erscheinen indianisierte

Griechennamen wie Theiidora, Heliudora, Amtalikita, d. h. Theo-

dores, Heliodoros, Antialkidas. Ich verweile dabei nicht, sondern

wende mich sogleich einem wichtigen Funde aus der dann weiter

folgenden Periode zu.

An die Griechenherrsehaft in nordwestlichen Gebieten Indiens

schlieBt sich andre Fremdherrschaft oder richtiger andre Fremd-
herrschaften, der sogenannten Indoskythen und andrer Eindring-

hnge. Hier ragt die konigliche Gestalt des Eani^ka hervor,

welcher maebtige Patron des Buddhismus wohl um das Ende des

ersten nachchristlichen Jahrhunderts regiert hat. Nach einer mir
aiierdings fraglich scheinenden Lesung einer heschadigten Inschrift

wtirde ibm oder einem Verwandten und Namensvetter? — der

Titel Kaisara (Caesar) beigelegt worden sein. Langst kannten
wiv Miinzen Kaniskas, auf denen ein sitzender Asket erscheint,

dasHaupi vom Heiligenschein umgeben. Wer ist das? Das sagen

beigeschriebene griechische Buchstaben: BOXAO „Buddha“. Auf
Kani§ka nun bezieht sich eine besonders erfreuliche Entdeckung
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der letzten Zeit. A33gaben des cbmesisclien Pilgers Hinen-Tsang
batten es Herrn Poucber ermoglicbt, die Stelle zu bestimmenj wo
der Stapa, das gro-6e Reliquienmonmnent

,
das Kanisba za Ebren

des Buddba erbaut bat, gelegen gewesen sein muB. Dort grub
Herr ,Spooner naci, und es gelang ibm in der Tat — eine glan-

zende Bestatigung der Auffassungen Eoucbers — Reste des xnacb-

tigen Bauwerks anfzudecken. Wiirde es moglicb sein die Kammer
mit den Reliquien selbst zu finden: nacb den Angaben jenes Cbi-

nesen Reliquien keines Geringeren als des Buddba? In der Mitte

des Bauwerks wurde ein Scbacbt in die Tiefe geflibrfc, der in der

Tat die Reliquienkammer erreichte. TTnd da stand denn, so wie es

in Kaniskas Zeit aufgestellt ist, ein GefaB aus Knpferlegierung

mit reichem Figurenscbmuck. Icb bebe von den Figuren niir eine,

die zentrale hervor : kein andrer als Seine Majestat Kaniska selbst

in seiner Barbarentracbt mit der hoben Miitze und den Stiefeln,

genau wie wir ibn von seinen Mlinzen ber kennen. Die Inscbrift

nennt seinen Namen, dazu den seines Baubeamten Agi^ala — viel-

leicht Agesilaos. Das GefaB entbiilt, in einem Reliquiarium von

Bergkrystall
,

vier Knocbenfragmente, die denn wobl mit Wabr-
sobeinlicbkeit fiir Knocbenstiicke des Buddba gebalten werden

diirfen. Ein Fund von vielseitigem Interesse, von Bedeutung vor

allem fiir die Cbronologie der grakoindiscben Kunst, dieser merk-

wiirdigen, hybriden, balb griecbiscben, balb orientaliscben Kunst
deren Erforscbung untrennbar mit der Erforscbung des Buddbismus

verwoben ist.

Icb mdcbte nocb etwas langer bei Ausgrabungen buddbistiscber

Bauten verweilen. Katurlich muB icb micb auf Wichtigstes be-

schranken. Als solcbes erscbeinen mir die Ausgrabungen yon Sar-

natb, in unmittelbarer Kabe von Benares, Ein altbuddbistiscber

Dialog recbnet diese Stelle zu den vier beiligsten Orten: das sind

die Statten, wo Buddba geboren ist, wo er die bocbste Buddba-

scbaft .erlangt bat, wo er das Rad der Lebre in Bewegung gesetzty

d. ib. wo er zuerst gepredigt bat, und endlicb wo er in das Nir-

vana eingegangen ist, Sarnatb ist der dritte jener vier Orte; bier

im „Gazellenbain“ soli Buddba zum erstenmal die grundlegenden

Hauptsatze seiner Lebre gepredigt, die ersten Jiinger sicb gewonnen

baben. Den energiscb und streng metbodisch arbeitenden Leitern

der urn 190d einsetzenden neuen Ausgrabungen — nacb alteren

weniger zielbewuBt vorgebenden Bemiihungen — ist es in weitem

Dmfang gelungen, die Reste der massenbaften buddhistiscben Bauten

dieser so boobbeiligen Statte bloszulegen .und zu deuten. Auf den

Triimmem alter Klostergebaude erboben sicb neuere. Ein jiingstes
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besonders groiJartiges, etwa dem 11. Jabrbundert angeborig, stebt

mit seinen Hofen and Hallen, seinen von Bastionea umgebenea

Toren aaf einem Terrain, das vorher von mebreren altern Klostem

eingenommen war. Einige davon bat man ausgegraben ; . es scbeint,

dafi es sicb am Banten der G-uptaperiode bandelt (von den An-

fangen des 4. bis za denen des 6. Jabrbanderts). Ein fester Typus

stellt sicb beraus: in der Mitte ein viereckiger offener Hof, am
ibn beram die Ranme des kiosterlicben Gemeinscbaftslebens and

die Moncbszellen
;

wir konnen darcb ibre Tiiren in sie eintreten.

Mancbe Funde aber fiibren nns noeb weiter um viele Jabrbunderte

binter die Giuptazeit zarlick. Jener cbinesiscbe Pilger Hinen Tsang

•sab bier einen Pfeiler, die genaue Stelle anzeigend, wo Baddba

das Rad der Lebre in Bewegung gesetzt bat. Es ist kaatn zweifel-

baft, daB man eben diesen Pfeiler, oder seine wicbtigsten Teile,

wiedergefanden bat; er tragt eine Inscbrift wabrscbeinlicb des

Asoka, des groBen Beberrscbers von ladien am die Mitte des 3.

vorcbristlicben Jabrbanderts. Ein Meisterwerk ist das Kapitell des

Pfeilers : wobl das vollendetste Specimen jener sebr alten in-

discben Kunstiibnng, die nnter persiscbem EinflaB stebt. Ein

Grlockenkapitell wie das persiscber Saulen. Uber der Q-locke der

Abakas mit reicbem Scbmack : zwiscben Radern, dem Sinnbild des

Rades der Lebre, der Verkiindigang Baddbas, siebt man Relief

.

darstellungen der vier Tiere, Elefa&t, Pferd, Stier, Lowe — es

scbeint, Symbole der vier Weltgegenden. Endlicb in unvergleicb-

licber Wucbt alles andre beberrscbend : anf dem Abakus Riicken

an Riicken vier macbtige Lowen, von wandervoller Vornebmbeit

der Auffassang. Sie scbeinen ein Rad — wieder ein Rad — ge- .

tragen zu haben, von dein Fragmente gefunden sind. So tritt
’

scbon bier bervor, was sicb dann begreiflicberweise darcb die

ganze Masse der in Sarnatb gefandenen Bildwerke fortsetzt: der

immer wiederkebrende Hinweis aaf die Bedeutung dieser Statte in

der beiligen Gescbicbte des Baddbismus. Auf den Werken der

Plastik, die das iiberans erfrenlicbe'kleine Musenm dort an Ort

and Stelle bewabrt, sehen wir immer wieder die Gestalt des

Meisters, wie er jene erste Predigt bielt. Unendlicb feierlicb,

leise bewegt nar die Hande mit dem Gestas des Lebrens, die in-

neren Notwendigkeiten der Dinge entfaltend. Unten in tief ebr-

furcbtsvoller Anfmerksamkeit die Horer, dazn das Rad; and die

Gazellen sind nicbt vergessen, die aaf den Scbauplatz der beiligen

Szene bindeuten, den Gazellenbain.

Mir werden die Stunden, die icb in Sarnatb znbracbte, der
Frieden dieses stillen Flecks Erde uavergeBlicb bleiben. Felder,
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auf denen die Landleate und ihre Frauen arbeiteten; bier ond da
G-ruppen macMiger Baume; zwischen den Trummern der Kloster

weideten Ziegen, gehiitet von braunen, rot amhiillten Hindumadcben.
Meine Gedanken gingen zuriicb zu den Zeiten, wo die macbtigen

Bauten nock standen, deren Reste jetzt aus dem Erdboden wieder

ans Lickt kommen — zu den Zeiten der Guptakonige und weitcr

zur Zeit Asokas, Und dann daruber binaus zu der Zeit, ebe diese

Bauten sicb erboben, als bier nocb der alte Gazellenbain stand,

und als Buddha denen begegnete, die dann seine ersten Jiinger

geworden sind. Wir haben wobl das Recbt, die Erinnerung an
diese Begegnung

,
an diesem Ort

,
fur autbentisch zu halten. In

den Mittelpunkt vo3i dem, was bier gesprochen ist, stellt die tiber-

lieferung die Satze, in denen dor Buddhismus das findet, dessen

Erkenntnis den Buddha zum Buddha gemacbt hat, und die in der

Tat klassisch pragnant die ganze Weltanschauung des Buddhismus

zQsammenfassen; jene „vier beiligen Wahrbeiten®, die Satze vom
Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufbebung des

Leidens und vom Wege zur Aufbebung des Leidens. Der wisson-

scbaftlicbe Arbeiter, der sicb bemiiht, die in jenen Satzen nieder-

gelegten Gedankengange lebondig zu erneuern, mag wobl, wenn
ich micb so ausdriicken darf, als Randverzierung zu diesem be-

deutonden Text die Felder von Sarnatb seiner Pbantasie vor-

scbweben lassen, und die dort ausgegrabenen Bildwerke, die die

Bedeutung des Orts feiern, mit dem predigenden Meister und seinen

Horem, mit dem Rad und den Gazellen.

Ich verlasse nun fiir eine Wcile die Sphare des Buddhismus.

Wie in der Gescbicbte jener Zeiten scbiebt sicb unvermeidlicb aucb

in meinen Bericbt Buddbistisches und Nicbtbuddbistisches durch

einander. Nacb der altestcn, neben der spateren kircblicben Lite-

ratur des Buddhismus bat sicb in die vorchristlicben Jahrhimderte

zuriickreicbend entwickelt, was wir als die eigentlich klassische

Sanskritliteratur bezeicbnen diirfen. Aucb bier ist nun von be-

deutsamen Funden zu beriehten. Zunachst von einem Fund geradezu

ersten Ranges. Er fiihrt uns aus dem religiosen Gebiet in das

des Staatslebens.

Weit verbreitet in der Sanskritliteratur sind Bezugnahmen

auf ein offenbar als fundamental geltendes Lebrbucb der Staats-

knnst des Kautilya oder Capakya. Dieser war ein Staatsmann,

dessen groBe Tat die Erbebung Candraguptas auf den Thron ge-

wesen ist, jenes Rbnigs, den aucb die griechiscben Quellen als

SavSgoKottog kenneri- Er gelangte gleieh nach Alexanders d. Gr.

Tod zur Herrscbaft : so ist seine und damit Kautilyas Zeit ge-

Uachricliton
;
gescliSftl. Mitteilnngen 1918. 7
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sichert — ein Fundamentaldatum der altindisclieii Chronologie, die

Her ausnabmsweise einmal durcli das Eingreifen griechischer tJber-

lieferung auf festen Boden gestellt wird. Kautilyas Werk nun —
Oder das Kautilya zugesckriebene Werk — gait als verloren.

Einem sudindiscken Grelehrten, Herrn Shamasastry, gekbrt die

Eire, znerst im J. 1906 der Offentlichkeit von einer Handschrift

des Werks, die sick dock erkalten katte, Mitteilung gemackt zu

haben. Bald griffen auck deutscke Grelekrte erfolgreick ein. Es

fand sick, dafi in deutsckem Privatbesitz zwei jetzt in die Miin-

ckener Staatsbibliothek gelangte Handsckriften desselben Werks
vorkanden waren. Herr Hillebrandt wies mit aufierordentlicker

Belesenkeit und Eindigkeit nack, dafi die durck die alte Literatur

verstreuten Zitate aus dem Werk im Text dieser Handsckriften

tatsacklick zu finden sind. So blieb kein Z-weifel: jenes Lehrbuck

der Staatswissensckaft
,

das sick in Indien autoritativer Greltung

erfreut katte, eine Gresckicktsquelle vcn koker Bedeutung, war in

unsern Handen. Eine Ausgake des Werks imd eine Ubersetzung,

die allerdings nur als vorlaufig gelten kann, kaken wir durck eben

jenen von mir erwaknten gelekrten Inder erkalten. Inwieweit nun
freilick Kautilya in eigner Person als Verfasser des Werks in dem
Sinn, den wir mit dem Wort „Verfasser“ verbinden, anzuerkennen

ist, bleibt die Erage, Es ist viel dariiber gestritten worden; ick

fiir mein Teil glaube, daB da weitgekende Einsckrankungen am
Platz sein werden. Immerkin kaben wir ein in jedem Pall reckt

altes Werk vor uns. Und zwar ein Werk, das sick durck seinen

realistiscken Charakter auf das vorteilkafteste von Texten wie
etwa dem Manugesetzbuck abkebt. Dort begegnen wir nur allzu

kaufig vagen Spekulationen dariiber, wie die Dinge nack brakma-
niscker Vorstellung iiber die vom Sckbpfer verfugten Ordnungen
sein sollten, Hler tritt uns ein wesentlick andres Bild entgegen:
der Niederscklag von Erfakrungen, die im tatsacklicken politiscken

und wirtsckaftlicken Leben gesammelt waren. Ick braucke kaum
ausdriicklick kervorzukeben

,
welcke gar nickt kock genug anzu-

scklagende Bedeutung die ErscklieBung dieser Quelle fiir die Indo-
logie kat : wie denn auck aJsbald mit kockstem Eifer die Porscker
sick darauf geworfen kaben, sie auszusckopfen.

Zunackst nur wenige Bemerkungen iiber die Perm des Kautilya-
buckes.

Die alte Neigung der Inder, lehrkaften Inhalt in Yerse zu
fassen, hat auck kier ikre Spur zuriickgelassen. Jedes Kapitel
scklieBt mit einem Yers oder einer Reike von Yersen, die sick auf
den gerade abgehandelten Gregenstand bezieken. Die Prosa, der
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die weit uberwiegende Rolle zofallt, isi meisi gam knapp ge-

halten. Aber Her fiir eine bildlicbe Wendung, dort fiir einen

Vergleicb oft von recbt drastiscber Anscbanlichkeit bleibt dock
immer Ranm. Wenn der Konig die Mitkilfe seiner Minister ent-

bekren mnB, bann er sick nickt bewegen wie wenn ikrn die Fliigel

gebrochen waren. Konigssokne sind wie die Krabben, die ihre

Vater aufznfressen lieben. Ein Konig, der mit einem macktigen
Feinde in Kampf gerat, gleickt dem Soldaten, der zn Fn6 gegen
einen Elefanten kampfen will. Wenn zwei Q-leickstarke kampfen,
geken beide zn Q-rnnde, wie zwei ungebrannte Topfe, die mit ein-

ander znsammenstoBen.

So entscHeden in dem Werke, wie ick sckon beriikrt habe,

der Znsammenkang der Tkeorie mit der Wirklichkeit, ihr Bernhen
anf breiter Erfakxungsgrnndlage kervortritt, ware Kantilya kein

Index, zeigte sick bei ikrn nickt dock anck Reigung zn abstrakter

Tkeoretisiererei, ein gewisses Sckwelgen in Definitionen, Aufzak-

Inngen, Klassifizierungen. Wie in der indiscken PHlosopkie, in

der indiscken Poetik kat anck Her alles seine feste Zakl. Ein

Freund — es handelt sick um Freundsckaft in politischem Sinn —
kat seeks Eigensekaften, die Kantilya anfznzaklen nickt versanmt.

Die Kraft eines Konigs ist von drei Arten. Die Politik verfiigt

iiber vier Weisen des Vorgekens; Milde, Spenden von Gaben, Er-

regnng von Zwietrackt, Zwang. So ergeben sick bei Anwendung
je eines einzelnen dieser Mittel vier Falle; bei Kombination von

je dreien gleickfalls vier Falle; bei Kombination von je zweien

seeks Falle; endlick die Kombination aller vier ist ein Fall: zu-

sammen fnnfzekn Falle. Das Vertranen daranf, dnrek Anfzeick-

nnngen solcker Sekemata das Rerstandnis der Sacke zn fordern,

kommt nnserm Verfasser nie abhanden.

Wenn ick mick nnn von der Form zum Inhalt wende, so ver-

steht sick von selbst, daB ick mick anf das Hervorkeben weniger,

ckarakteristiseher Ziige besekranken muB. In der Tat ist dieser

Inkalt anBerordentlick vielseitig; die Grenzen des bekandelten

Gebiets sind ungemein weit gezogen. Neben dem Politiseken und

Administrativen im engem Sinne wird, unter vielem andern, Land-

wirtschaft, Industrie, Handel mekr oder weniger ansfiikrlick be-

si)rochen oder beriikrt — was ist wichtiger, die HandelsstraBen

nach dem Himalaya oder die nach dem Dekhan? Wie kat der

Goldinspektor bei Goldpriifnngen zn verfakrenV All das anck nnr

annakernd anssekopfen zn woken ware ansgeschlossen, selbst wenn
mir ein Vielfaches der tatsachlick verfiigbaren Zeit zn Gebote

stands. Die Anfgabe wiirde eine grofie Reike von Spezialnnter-
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suchungen voraussetzen, von denen bis jetzt nnr wenige vorliegen

wie die Dnrchforscliung der juristiscben Partien oder die Unter-

suchung der . Angaben ,
welcbe Literarisches und Greschichte der

Pbilosophie betreffen. Es miifite, um nur eines berauszngreifen,

gewiinscbfc werden, daB beispielsweise die ausfiibrlicben Abschnitte

fiber Kriegswesen einen kompetenten Bearbeiter fanden; and wie

viele andre derartige Aufgaben wird das Kautilyabuch' durch lange
’

Zeit der Porsckung stellen!

In der Mitte des Bildes nun, das bier vom Staatsleben ent-

worfen wird, stebt, wie nicbt anders zu erwarten, der Kbnig. Er

ist dnrcbaus Despot. Sein Interesse ist die groBe Hauptsacbe.

Recbtlicbe oder etbiscbe Scbranken, die ibn einscblieBen
,

feblen

zwar nicbt ganz, aber es ist sebr wenig davon die Rede. End
docb konkurriert in gewisser Weise mit der Macbt des Konigs

eine andre, die der Minister. Icb gebe, zugleicb als Beispiel von

Kautilyas Darstellnngsweise, einige recbt bezeichnende Satze bier-

fiber.

„Die Lebrer sagen: vom Englfick, das den Herrscber, die

Minister, das Land, die Befestignngen, den Scbatz, das Heer, die

Verbfindeten betrifft, ist das jedesmal vorangebende das scbwerere®

[also das Land kommt erst an dritter Stelle; voran geben Konig

und Minister],

„brein, sagt Bbaradvaja. Yon Ungluck des Herrscbers oder

der Minister ist das der Minister scbwerer. Den Ministern liegt

ob Beratung, Erreicbung der Ergebnisse der Beratungen, Ausffib-

rung von Arbeiten, die Angelegenbeiten von Einnabmen und Aus-

gaben, Handbabung der Strafgewalt, Abwebr von Eeinden und

Waldbewobnern
,
Scbutz des Reicbes, Beseitigung von Ungliick,

Bewacbung der Prinzen und Weibung der Prinzen. Sind keine

Minister da, gescbieht das alles nicbt. Der Konig “ — win begeg-

neten diesem Satz schon — „kann sicb nicbt bewegen, wie wenn
ibm die Fltigel gebrocben waren. Bei solcben Unglficksfallen droben

fremde Intriguen. Und bei scblecbter Bescbaffenbeit der Minister

gebt des Konigs Leben verloren, denn bei einem Kbnig gebt es

um Leben und Tod.

„Nein, sagt Kautilya. Minister, Hauspriester und die ganze

fibrige Scbar der Diener, das Gebabren der Aufseber, die Beseiti-

gung von Ungliick, das Menscben, Gfiter und die Faktoren des

Staatslebens trifFt, dazu ibr Gedeiben : all das raft allein der Konig
ins Dasein. Geraten die Minister ins Ungliick, setzt er andre nicbt

unglficklicbe ein. Die Ehre Verdienenden zu ebren, denen, die

Vernicbtung verdienen zu webren ist er bestandig bescbaftigt.
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Geht es dem Herrsclier woM, so verbreitet er dutch sein Wohl-

ergeheu auch liber die TJntertanen Wohlergehen. Seinem Charakter

entspricht der Charakter der TJntertanen, da ihre Tatigkeit wie

ihre TJntatigkeit auf ihm beruht. Denn an ihrem hochsten Gipfel

steht der Herrscher“.

Das ganze Tun nnd Lassen nun, das vom Konig und seinen

Ministern ausgeht, tragt uberall den Stempel der absoluten Skrupel-

losigkeit, Falschheit, Gewaltsanlkeit. Der Satz, da6 der Zweck

die Mittel heiligt, wiirdo hier kaum hinpassen. Mogen die Mittel

so unheilig bleiben, wie sie wollen, wenn sie nur den Zweck er-

fiillen. Eine Hauptfignr der Schilderungen, die Kan^ilya vom po-

litischen Treiben gibt, ist der Spion oder Geheimagent. Der Spion

tritt in zahllosen Verkleidungen auf. Da ist der als Lehrer oder

als Heiliger verkappte Spion — verkappt etwa als wunderbacer

Greis, derlOO Jahre alt zu sein behauptet —,
der Spion als Wabr-

sager, als Kaufmann, als Diener, und in welcher Gestalt nicht?

Asketenfrauen, Prostituierte, Tanzerinnen beteiligen sich an den

betreffenden Unternehmungen oder tun selbstandig ahnliche Dienste.

Ich gebe ein oder zwei Beispiele der Rezepte, von denen Kautilya

eine liberreiche Auswahl dem Benutzer zur Verfugung stellt, und

die, mag auch im Einzelnen die Erfindungsgabe des Verfassers

oder der Schulen mitgearbeitet haben, in ihrem Gesamtcharakter

doch sicher wirklichem Geschehen entsprechen. Der Konig findet

es angebraobt einen Minister zu vernichten. Dazu gibt es viele

Wege. Einer von ihnen ist der folgende: „Dem Brnder des ver-

nichtungswerten Ministers soil der Geheimagent frenndliche Auf-

nahme bereiten, ihn scharf machen und ihm Audienz beim Konig

verschaffen. Der Konig verleiht ihm den GenuS der Besitztiimer

des Vernichtungswerten und veranlaBt ihn so gegeii jenen mit der

Waffe oder mit Gift vorzugeben. Hat er das getan, laBt man ihn

ebendort als Brudermbrder toten“. Ein andrer Weg hochgestellte

Personlichkeiten zu beseitigen: „Einem vernichtungswerten hohen

Beamten soil ein Asketenweib einfliistern, dafi eines andern ver-

nichtungswerten hohen Beamten Gattin oder Schwiegertochter oder

Tochter in ihn verliebt sei. Er geht darauf ein, und sie lafit sich

von ihm Schmucksachen fur jene mitgeben. Die zeigt sie dem Ge-

bieter des Weibes und sagt: ,Jener hohe Herr in seinem jugend-

lichen Ubermut trachtet deiner Gattin oder Schwiegertochter oder

Tochter uach’. So entsteht zwischen beiden des Nachts Streit*' —
wo dann natiirlich Geheimagenten in der Nahe sind und die Sache

zum gewollten Ausgang fiihren,

Stellen wie diese konnen wohl von der Luft, die in KantUyas
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"Werk weht, eine Vorstelinng geben. Man halte sein Biich neben

die zeitlicb ihm vielleicbt zum groBen Teil nabestehende altbud-

dhistiscbe Literaiur: welche "Weiten sind es,’die das eine vom
andern trennen, wo dann im einen wie im andem der indische

Geist, der in nnendlicb mannigfacbe Erscbeinungen eingebende,

gleicb ecbt sicb nns darstellt! —
Icb verlasse das merbwurdige Werk, von dem ich bier eine

Vorstelinng zn geben versucbt babe, nm von zwei weiteren be-

deutsamen Entdeckungen zu sprechen : beide baben unsre Kenntnis
der klassisch - indiscben Poesie in erfrenlicbster Weise gefordert.

Sie betreffen, was nns besonders erwunscbt sein muB, die Literatur

des Dramas,
Icb beriibrte scbon fliicbtig nnd werde bald nocb naber zu be-

sprecben baben die an Ergebnissen so iiberreicben arcbaologiscben

Expeditionen nacb Zentralasien. In einem Hoblentempel niobt weit
von Kutscha fand Herr von Le Coq massenbafte Eragmente von
Palmblattbandscbriften. Sie wurden nacb Berlin gebraebt nnd
dort von Herm Liiders nnd seiner bocbverdienten Helferin bei

der mnbevoUen Arbeit, seiner Gattin, dazu von Herrn Siegling

untersucbt. Eine Anzabl dieser Eragmente nun, deutlicbermaBen

in Indien geschrieben, fiel durcb ihren besonders altertiimlicben

Scbriftcbarakter auf. Die palaograpbiscben Kennzeicben fiibrten

auf die Zeit der Kusanakonige, wabrscbeinlicb auf den alteren Teil

ibrer Herrscbaftsdauer; mit andern Worten ungefabr auf die Zeit

eben jenes Kanigba, um 100 n. Cbr., von dessen wiedergefundenem
Reliquienmonument und Bildnis icb fruber bericbtete. Darin liegfc,

daB dies, in Brucbstiicken, die alteste indiscbe Handscbrift ist, die

wir bis jetzt keimen. IJnd an diesem Rekord des Altertums nimmt
aucb der Inhalt teil. Es zeigte sicb nandicb, daB Brucbstiicke von
Dramen vorliegen, die scbon mit Riicksioht auf das Alter der
Handscbrift urn Jabrbunderte alter sein miissen, als alle fruber be-
kannten Dramen Indiens. Liiders fand Anzeicben dafiir

,
daB der

Verfasser in dem Dicbterkreise zu sucben sei, dessen Mittelpunkt
ASvagbosa war. Tiber die Personlicbkeit dieses Poeten sage icb
sogleicb einige Worte. Vorber aber bericbte ich, daB alsbald ein
weiteres zum Vorscbein gekommenes Handschriftfragment jener
Kombination glanzende BestStigung bracbte. Eur eines der Dramen
nennt es den Verfasser: es ist kein andrer als A5vagbo§a selbst.

Asvagho§a, der Uberlieferung nacb Zeitgenosso des Konigs
Kaniska, war ein iiberaus vielseitiger Mann., Er war buddhistiscber
Theolog, Metapbysiker, Disputator; aucb Musiker soU er gewesen
sein. Als Dicbter kennen wir ihn vor allem aus einer poetischen
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Buddhabiographie
,
dem ersten uns erbaltenen groBeren Denkmal

der eigentlicben indiscben Kunstdichtung mit ihren Eaffinements

und ibrer IJberladeiibeit. Die neuen Fande sind zu fragmentarisch,

um astbetisebe Wiirdigung zuzulassen. Literargescbicbtlicb aber

sind sie, wie scbon Liiders gezeigt hat, von allerbocbster Bedeu-

tung. Wir finden, daB das Drama scbon jenes Altertums sicb im

wesentlicben in denselben Formen bewegte wie das spStere. Bei-

spielsweise der Vidusaba, die lustige Person, ist anch bier vor-

banden, ist ein Brabmane wie spater nnd bat denselben ansgezeicb-

neten Appetit, dieselbe Yorliebe fur Leckereien. Aber ein bedeut-

samer spracblicber Dnterscbied gegenuber dem spateren Drama
tritt bervor. Aucb jetzt scbon sprecben die Personen zum Teil

Sanskrit, zum Teil Yolksdialekte. Die Yolksdialekte aber zeigen

ein sebr viel altertiimlicberes Ansseben als in den Dramen Kali-

dasas. Sie stehen nocb auf der Stufe lautgescbicbtlicher Entwick-

lung, die wir aus dem Pali der buddhistischen beiligen Texte und

ans den alfcesten Inschriftenmassen Indiens kennen. Beispielsweise

die massenhafte Erweiebung barter Konsonanten und der Schwund
von Konsonanten, der den spateren Yolksdialekten ihren iiber-

weicben Charakter gibt (sauntala fur skt. Saliuntala, him fiir hrdaya),

ist den Yolksdialekten dieser Dramen nocb fremd. Es liegt auf

der Hand, daB wir bier Materialien in die Hande bekommen, die

fiir die indisebe Spracbgescbiobte und spracblicbe Chronologie vom
bochsten Werte sind.

Was den Inhalt der Dramen anbelangt, so ist der iiberwiegend

buddbistiseb. In starkem Widerspruch mit dem G-eist des alten

Buddhismus hat sicb der Glaube bier mit der Biihne verbundet.

Eins der Stiicke spielt in der Welt der Allegorien : da unterbalten

sicb Weisheit, Standhaftigkeit und Ruhm iiber Buddhas Herrlicb-

keit. In einem zweiten Stuck steht neben einem buddhistischen

Moneb eine Hetare: wir durebsebauen den naberen Zusammenbang

niebt. Im dritten endlicb handelt es sicb um die Gewinnung des

^ariputra fiir den Glauben : dessen, der dann Buddhas vornebmster

Jiinger gewesen ist. Buddha tritt in eigner Person auf, und ein

Yers preist ibn:

„Gefolgt von seinen drei Schiilern glanzt der Weise

dem Monde gleich“.

Icb hebe nocb ein Satzfragment beraus, einen schonen Yergleicb

fiir das Weltleiden und die Freibeit des weltentnommenen Weisen:

„Die flammenverzebrte Dreiwelt, gleich dem vom Waldbrand um-

loderten Baum
;
der Yogel aber, der dort nistete, ist zum Himmels-

zelt aufgeflogen".
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Da6 wir von dieser Dramenliteratur bald mebr in Handen

haben warden, diirfen wir wohl hoiFen. Neben dem literargascbicbt-

licben and sprachgeschichtlichen Grewinn wird aucb dem Religions-

hisfcoriker hier wobl mancher AufschluC werden. Der ich mochte

sagen weltmanniscke
,

die ganze profane Bildung beherrschende

Bnddhismus, wie er siob bei ASvagboga darstellt, wird uns durcli

solcbe Funde immer lebendiger vor Augen treten. Sollen wir weg-

werfend von Theaterbnddhismus sprecben? Einstweilen werden

wir gut tun unser IJrteil zurlickzubalten. Wie sick in- religioser

nnd in asth.etisch.er Hinsicht Starke und Schwache in diesen Ent-

wicklungen vereinen und vielleicht die Wage halten: wer ware

das jetzt abzuschatzen imstande? —
Den weiten Zeitabstand zwischen diesen altesten Dramenfrag-

menten und der sonstigen dramatischen Literatur nun hilft eine

weitere sehr erfreuliche Entdeckung iiberbrucken. Im Gregensatz

zu dem eben besprochencn Fund, der aus dem hohen Norden, aus

der Nahe der chinesisch-sibirischen Grrenze stammt, ist der, iiber

den ich jetzt einige Worte zu sagen habe, nahe der Siidspitze In-

dians getan worden, im weltabgeschiedenen Travancore.

Ich schicke folgendes voraus. Der groBe Kalidasa lafit im

Prolog eines seiner Dramen den Eegisseur zum Theaterdirektor

sagen; „Wie? Du willst die Dramen von so beriihmten Diehtern

wie Bhasaka, Saumilla, Kaviputra und so vielen andern beiseite

lassen um dem Werk eines Poeten der Jetztzeit, des Kalidasa,

Ehre zu erweisen?“ Bhasaka oder Bhasa also war ein beriihmter

Vorganger Kalidasas. Wir horen von ihm auch sonst. So sagte

ein spaterer Dichter, mit zierlichem Wortspiel zwischen dem Namen
BhSsa und dem Wort hasa „das Lacheln", Bhasa sei das Lacheln

der, Poesie, Kalidasa sei ihre Anmut. DaB aber Dramen dieses

einst so hoehgefeierten Dichters in unsern Besitz kommen konnten,

daran hatte wohl Niemand gedacht. Nun entdeckte 1910 ein siid-

indischer Grelehrter, Gapapati Shastri, der vortreffliche Kurator

des Instituts fiir Veroffentlichung von Sanskrithandschriften im

Staate Travancore, ein altes Palmblattmanuskript, das zehn bis

jetzt nnbekannte Dramen und den Anfang eines elften enthielt.

Anderweitig. kamen dann noch zwei ahnliche Dramen dazu, Fiir

einige von ihnen lieB sich nun mit voUer Sicherheit, fiir die andern

mit groBer Wahrscheinlichkeit zeigen, dafi dies Werke eben jenes

Bhasa waren. Sie sind dentlichermaBen jiinger als die A^vaghosas,

anderseits, wie wir' gesehen haben, alter als die Kalidasas und
dem entsprechend auch einfacher, schlichter, armer an Schmuck als

diese. Sie miissen, wie sich dus alldem ergibt, um das zweite bis
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vierte nachchristliche Jahrhnndert aozusetzeij sein. I^s voaBiwle^s

Dramen — es ist mir leider bis jetzt tmzngSjigliob — ist alt^e

Form der hochbewunderten Mrccbakatika
,
der „Toawage]^lieiiko-

mbdie“. Wir wissen, dafi in Indien als ein Meisterwerk des Dicbters

das Scbanspiel „Vasavadatta mit dem Tranm“ gegolten hat. Dies

ist eins der schon jetzt hier zngangljchen Draflaen. Ein Marchen-

spiel von zartester Anmut. In einer Verkleidung wjnB siah dje

totgeglaubte, angeblich im Feuer umgekonunene Konigin verb^gen
— sie muB es ansehn, wie ihr G-atte eine andre an ihre St^e
erbebt, mu6 jener mit eigner Hand den Hochzeitskranz win4©n.

Des Konigs Gedanken und Liebe aber haben sich nie von ihr ent-

fernt — doch ich kann hier nicht naher verfolgen, welche Ver-

kettungen schlieBlich die gliickliche Wiedervereinigung h^rbei-

fiihren. Voll tiefen Empfindens steigt die Dichtung in die Steele

der beiden hinab, die dnrch Leid dem Gliick entgegengehen. Als

Beispiel der in den Dialog eingelegten Verse gebe ich die Schil-

derung, wie iiber den Hain, in dem Asketen hausen, der Abend
hereinbricht

:

„Die Vogel kehrten heim zum Nest. Ins Washer
Zu heil’ger Waschnng tauchen fromm die Weisen.

Das Feuer leuchtet auf, zur Glut entfacht;

tiber den BiiBerhain sein Rauch sich breitet.

Aus ferner Himmelshbhe stieg herab

Der Sonnengott, zieht seine Styahlen ein,

Lenkt heimwarts seinen Wagen und verschwindet

Langsam hinter des Abendberges Gipfel''. —
IJnd nun, zum SchluB meines Berichts, muB ich nock einmal

auf jene groBen Ereignisse in der Geschichte unsrer Forschungen

zurlickgreifen
,

die ich bis jetzt nur fliichtig gestreift habe: auf

die zentralasiatischen Expeditionen. Es versteht. sich von selbst

daB ich hier nicht versuchen kann, deren Bedentnng allseitig zu

wurdigen: dazn reicht die Sachkunde keines Einzelnen aus. Ich

fasse allein die Ergebnisse fiir die Indotogic iiis Auge.

Bekanntlich beginnen, naeh mancherlei vorb.ereitenden Ereig-

nissen, die grofien Erfolge mit der Expedition Aurel Steins 1900 —01.

Von Kaschmir aus ging Stein in das Gebiet von Khotan und wter-

suchte dort eine Reihe alter Ansiedlungen
,

die die 'Wtiste be-

graben, deren Triimmer der trookene Sand wundervoll erhalten

hatte. Archaologen andrer Nationen folgten. Ich hebe hervur die

Namen Griinwedel, v. Le Coq, Pelliot, und ich gedenke auch des

hingegangenen Forschers, der ohne selbst an Ort und Stelle m
arbeiten, doch sich groBte Verdienste darum erworhen hat, die

Kacliriclitdii; gesch&ftllche Uitteilnngen 1918. 8
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Arbeit moglich zu machen: Piscbel. Da scMossen sich denn an

die Dniersuchungen im Siiden der Wiiste Tatlamakan solche im

Norden, im Turfangebiet; und weit nacb Osten bin wurden die

Porscbungen erstreckt, so nacb jenem Tun-buang, wo Stein nnd

spater Pelliot zu dem in einer Pelskammer verwabrten geradezu

marcbenhaften Schatz von Tausenden pracbtvoU erhaltener Hand-

scbriften gelangten, die sicb jetzt in London, Paris, Peking be-

finden. Die Entdeckungen, die man macbte, betrafen ein buntestes

Gremisch vonVolkern, Sprachen, Religionen. Neben sanskritischen,

cbinesiscben, tibetiscben, alttiirkiscben und andern Dokumenten
kamen solcbe in unbekannt gewesenen iraniscben Spracben zum
Vorscbein, dazu.in einer vom Iraniscben unabbangigen, selbstandig

dastebenden, unentdeckten indoeuropSischen Sprache, dem soge-

nannten Tocbarisch, das jetzt seinen Einzug in die Betracbtungen

unsrer Linguisten wie der Buddbologen zu halten anfangt. Man
siebt ; es war und es ist ein Regen von Entdeckungen, wie er sicb

iiber die Orientalisten in solcber ungebeuren Macbt nocb kaum je

ergossen bat.

DaB da die Indologie aucb ibr Teil erbalt, ist selbstverstand-

bcb. Ist docb nacb einer wobl glaublicben Uberlieferung Khotan
vom Nordwesten Indians her kolonisiert worden; so dafi man
sagen kann, bier liegt ein Stuck Indien auBerbalb Ladiens vor uns,

mit klimatischen Verbaltnissen, die eine ganz andre Bewabrung
der Altertiimer bedingten als das zerstorende indiscbe Klima. Eiir

viele der Eundstatten gilt es aber freilicb, dafi der ladologie

nicbt gerade der Lowenanteil an der wissenscbaftlichen Ernte, die

da eingebracbt wird, zuMlt und zufallen kann. Ganz abgeseben

von der weiten Entfernung des binter Riesengebirgen gelegenen

Indien ist es ja natiirlich, dafi sich fiir das Tocbarische, das Sog-

dbische reichbcber Neues zu lernen findet als fur das Sanskrit,

von dem wir immerhin Einiges schon wuBten, fiir den manichaiscben

Glauben leichter als fiir den wohlbekannten, vieldurcbforscbten

buddhistiscben. Man hat gesagt, daB die zentralasiatiscben Ent-
deckungen eine neue Periode im Studium der buddhistiscben hei-

ligen Scbriften inaugurieren. Das ist in gewissem Sinn zutreffend,

aber docb eben nur in gewissem Sinn. Die beiligen Scbriften des

alten Buddhismus waren in veirscbiedenen Redaktionen vorbanden.
Da zeigen deun, ' wie icb schon friiher beriibrte, die neuen Eunde
oft einen andern Text als das langst bekannte ceylonesiscbe

Exemplar. Eiir den Philologen also, der mit gewissenbaftem EleiB

jede Variante sammelt, findet sich in der Tat recbt viel Neues.
DaB aber so am literargescbicbtlicben Bilde des altbuddhistischen



Neue iiidologisclie Entdeckungen. X07

Schrifttams, am religionsgeschichtlichen Bilde des alien Buddhismns
auch nur einZag anders wird als vorher, habe ich bis jetzt nicht
entdecken konnen. Ich glaube auch, es liegt Grand zu der Er-
wartung vor, daB sich das kiinftig, etwa von Minntien abgesehen,
nicht anders stellen wird. In diesem Sinn ergeben die neuen
Funde wohl nichts: eben das ist freilich, wenn man es so nennen
will, auch ein Ergebnis. Die Fortschritte unsres Wissens und Ver-
stehens, die hier zu erstreben sind, miissen von immer tieferem

Eindringen in den Stoff kommen, nicht von neuen Funden.
Ganz anders steht es nun freilich, wenn-wir der spdteren

Entwicklung der buddhistischen Literatur und des Buddhismus
nachgehen. Da hindert uns nichts, nnsre Hoffnungen hoch zu
spannen. Wir sahen schon, wie der gliickliche Zufall, daB der Bud-
dhismus sich mit dem Theater zu schaffen machte, uns zum Besitz

jener Dramenfragmente verholfen hat. DaB uns schon so viel zu
Teil geworden ist, wo die Durcharbeitung der neugefundenen Ma-
terialien noch ganz in den Anfangen steht, ist wirklich nicht ge-

eignet, nnsre Erwartungen fiir die Zukunft herabzustimmen!
Nun finden wir weiter natiirlich auch andre als spezieU bud-

dhistische Literatur unter den Funden vertreten. So die der

Grammatik, der Medizin
;
diese durch eine Handschrift, deren Fund

gleich im Anfang dieser Entdeckungen, 1890, besonders stark dahin

gewirkt hat, die Aufmerksamkeit der Indologen auf Zentralasien

zu richten. Es ist die in einem buddhistischen Bauwerk gefun-

dene, auf Birkenbast wohl im 4. Jhd. n. Chr. geschriebene s. g.

Bowersche Handschrift, eine Quelle von allerhochster Bedeutung
fiir die Geschichte der indischen Medizin.

Weiter aber hinausgehend iiber das eigentlich literarische

Gebiet werden wir durch die zentralasiatischen Fuude in Regionen

gefuhrt, die fiir unsre Kenntnis voUkommenstes Neuland sind:

wir erhalten Einblick in eine Fiille von Dokumenten des amtlichen

und des privaten Lebens aus den ersten Jahrhunderten unsrer

Zeitrechnung. Ich hebe von den vielen derartigen Funden nur

zwei hervor : es gelang Stein, an einer Stelle ein ganzes amtliches

Archiv etwa aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert auszugraben,

einst der Obhut des ehrenwerten Cojhbo Sojaka unterstehend,

„dessen Anblick Gottern und Menschen wert ist“. An einer andem
Stelle grub derselbe Forscher einen alten Kehrichthaufen aus, wo
unter zerbrochenen Topfen, Stroh, Lumpen und anderm Kehricht

ferner Vergangenheit, von dessen Geriichen umweht, eine Masse

von Dokumenten, teils auf Leder, teils auf doppelten durch einen

sinnreichen Mechanismus zusammengeschlossenen HolztSfelchen sich
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faftd — so zn sagen ein ausgeschiitteter Papierkorb jener Alten,

der dem gliicblichen Entdecker in die Hande fiel. Da waren offi-

zielle Schriftstucke init dem Eingang makanuava malmraya lihati

flder hochgewaltige GroBkonig schreibt*^
;
da waren Siegel, in denen

der Cbarakter klassiscber Knnst anf das deutlicbste sicbtbar ist,

Weiter erscheinen unter denFunden dieser Art die verscbiedensten

privaten Scbriftstiicke, Vertrage, Rechnungen, Briefe u. dgl. : wo
dann der Entzifferung und Deutnng Aufgaben entsteben, die nur

ganz allmahlich losbar sein werden.

Nur ein kiirzestes Wort nock iiber die kunstgeschichtliche

Seite dieser Entdeckungen. Betrachtet man die iiberreicben Fande

der plastiscken Werke, der Fresken und sonstigen Malereien, alle

diese Gestalten von Buddhas und Bodhisattvas, Monchen, Ver-

ehrern, Damonen, diese oft hochst graziosen Frauen, Getier, Predigt-

szenen, legendarischen Szenen, so lassen sich wohl schon jetzt die

Grundlinien der kunstgeschichtlichen Entwicklungen, die sich da

vollzogen haben, mit einiger Bestimmtheit erkennen. Wie nicht

anders zn erwarten, liegen die Ausgangspunkte im anfiersten Nord-

westen Indiiens, in den Spharen der gracoindischen Kunst. Eine

direkt als grScoindisch anznsprechende Schicht von Denkmalern

begegnet auch in Zentralasien. Nun aber, vom TJrsprung entfernt

und den verscbiedensten Einflussen wie vor allem chinesischen

ausgesetzt modifiziert sich rasch der alte Typus. Mischbildungen

alien Art entstehen. Das gracoindische Element aber, wie es Schritt

fiir Schritt seinen Weg durch Zentralasien nach China macht, hort

nicht anf erkennbar zu bleiben und hat das Seine dazu beigetragen,

der buddhistischen Kunst Chinas und iiberhaupt des ostlichen Asien

ihre Gestalt zu geben. —
Ich muB schlieBen, oder ich muB abbrechen. Unser Weg hat

uns von vorgeschichtlichen Zeiten, in denen das Indertum aus seinem

MntterschoB sich ISsend Gestalt zu gewinnen anfangt, bis dahin

gefuhrt, wo es nach langer geschichtlicher Arbeit spate SchBpfungen
seiner Knltur weit iiber die Heimat hinaus durch Asien verbreitet.

Die Gebilde, die wir betrachteten, konnten sich unter einander der

Natur der Sache nach nicht zu voller Einheit verbinden. Ihre Zu-
sammebstellung war ja von den Zufalien der hier und dort sich

ereignenden Entdeckungen abhangig. Aber das wird, hoffe ich,

anschaulich geworden sein, wie auch jetzt diese Entdeckungen uns
fortwahrend Massen von Stoff zufiihren, den es gilt in Erweiterung
und Vertiefung unsrer geschichtlichen Erkenntnis umzusetzen, Bei
dieser Arbeit wird die deutsche Wissenschaft sich den ihr gebiih-

renden Platz wahren. Dessen sind wir gewiB.
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Bericht des abtretendeii Sekretars iiber das Gescbafts-

jahr 1918/1919.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften hat wShrend

des abgelaufenen Geschaftsjahres 17 ordentliche tuid 2 offentliche

Sitzungen gehalten, iiber deren wissenschaftlichen Teil unten be-

richtet ist.

Die Nacbricbten der pbilologisch.-historisch.en Klasse sind in

einem Band von vier Heften, die der mathematisch-physikalischen

Klasse in einem solchen von drei Heften erschienen.

Von den Abhandlungen gelangte nur eine Nmnmer der mathe-

matisch-physihalischen Klasse zur Ansgabe:

X 5, W. E s p e
,
tiber einige bemerkenswerte MiJSbildnngen* 1918.

Die Gottingischen Gelehrten Anzeigen siad nnter der Redak-

tion des Herm Dr. Joachim wie bisher fortgefhhrt worden.

Der Tanschverkehr wurde fiir die mathematisch-ghysikalische

Klasse anf die 'Acta Chimica Helvetica’ ansgedehnt. tJber die der

Gesellschaft im Jahre 1917 dnrch Tansch und sonst zngegangenen

Schriften gibt das weiterhin mitgeteilte Verzeichnis Ausknnft, das

zngleich als Empfangsbescheinigung dient.

Znr IJnterstiitzting wissenschaftlicher Arbeiten bewilligte die

Gesellschaft:

Herrn Andreas fiir photograpbische Aufnahmen

manichaischer Texte

Herrn Debye fiir die Weiterfilhrung seiner Ver-

sache iiber Atomstmktur

Herrn Lidzbarski fiir das Arabische Worter-

bnch von A. Eischer in Leipzig .......
Herrn Voigt fiir die Fortfiihrnng seiner Versnche

iiber die Elastizitatsverhaltnisse der Kristalle — in

zwei Raten —

M. 600

„ 3000

„ 500

800

Nacliricliteii ;
gescbSifti. MitteUnngett 1910. 1. 1
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Herrn Scliroder fiir die Heraiisgabe der mittel-

alterlichen Bibliothekskataloge M. 1000

Herrn Eeitzenstein fiir die Herstellnng von Pkoto-

grapMen von Turfan-Pragmenten „ 400

Herrn Hermann als Beihilfe fiir den Drnck seiner

Abbandlnng iiber positionsschwere Silben im GrriecM-

scken u. s. w „ 840

Herrn Prof. Brendel in Prankfurt a. M. znr Port-

fiihrung seiner Arbeiten iiber die kleinen Planeten „ 800

Herrn Prof. Janecke in Hannover zu seinen Studien

iiber nnsere Kalilager „ 400

Piir die Herausgabe der Werke von G-anB
. „ 7600

Der Kgl. G-esellschaft der Wissenschaften zn Leipzig

fur die Teneriffa-Expedition „ 800

Der Personal-Bestand der Gresellschaft bat im abgelanfenen

Jahre die nachfolgenden Veranderungen erfahren:

Znm ordentlicben Mitglied der mathematiscb -physikaliscben

Klasse wnrde am 26. Juli 1918 gewablt nnd darch, allerbbchsten

ErlaJS vom 11. Oktober bestatigt Herr

Adolf Windans.
Aus der Reibe der ordentlicben Mitglieder der pbilologiscb-

bistoriscben Klasse schied durcb seine Bernfung nacb Heidelberg

aus nnd trat zn den answartigen Mitgliedern iiber Herr

Heinrich Maier.

Die Gesellscbaft wablte zu Ebrenmitgliedern am 12. Jnli 1918

die Herren

Ulrich von Wilamo witz-Moliendorff, Exzellenz

in Berlin-Westend (bisber answart. Mitglied),

TbeodorNoldeke in Strafibnrg i. Els. (bisber auswart.

Mitglied),

Sven von Hedin in Stockholm;

die allerhochste Bestatigung dieser Wablen datiert vom 5. November
1918.

Znm auswartigen Mitglied in der pbilologiscb - bistorischen

Klasse wnrde gewablt am 12. Jnli Herr

Hermann Jacobi in Bonn (Korrespondent seit 1894)

;

die Wahl erhielt nnterm 11. Oktober die allerbocbste Bestatigung,

Zn korrespondierenden Mitgliedern wablte die Gesellscbaft :

a) in der pbilologiscb-bistoriscben Klasse die Herren
Georg Sello in Oldenburg,

Heinrich Zimmern in Leipzig,

Jacob Wijbrand Muller in Leiden;
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b) in der mathematisch-pliysikalischen Klasse die Herren
Eugen Kbrscbelt in Marbnrg,

Jobann Wilhelm Spengel in Griefien,

Erich Hecke in Basel, jetzt in Grottingen,

Egbertns Brouwer in Amsterdam,

Friedrich Paschen in Tubingen,

Fritz Hafier in Berlin-Dahlem,

Albrecht Kossel in Heidelberg,

Ludwig Krxiger ir’ Potsdam,

Erich Kallius in Breslau,

Issai Schur in Berlin,

Constantin Carath4odory in Berlin,

Oskar Hecker bisher in StraBburg i, Els.,

Theodor Curtins in Heidelberg,

Martin Knuds en in Kopenhagen.

Wahrend mein Yorganger und Kollege vor Jahresfrist eine

lange und schmerzliche Totenliste yerlesen muBte, hab ich aus

meinem Berichtsjahre nicht mehr als drei Todesfalle, ausschlieB-

lich von korrespondierenden Mitgliedern, zu melden. Die philolo-

gisch-historische Klasse verier zwei Yertreter der indischen Philo-

logie, den unermiidlichen Erforscher der indischen Greschichte und
Epigraphik John Paithfull Fleet und den urn die Kenntnis

des Yeda und anderer Gebiete der indischen Literatar wohlver-

dienten Julius Egg e ling, der nach langjahrigem Wirken in

Edinburg am 13. Marz 1918 auf dem Boden seiner dentschen Heimat
gestorben ist; die mathematisch-physikalische Klasse ehrt in dem
am 8. September 1918 zu Christiania hochbetagt verstorbenen

Ludwig Sylow den Yerfasser ausgezeichneter TJntersuchungen

iiber Gruppentheorie.

Die Gesellscbaft hatte die Freude, am 12. Dezember v. J.

Herrn Felix Klein zum BOjahrigen Doktorjubilaum begliick-

wlinschen zu diirfen. Aus gleichem AnlaB sandte sie dem korre-

spondierenden Mitglied ihrer mathematisch-physlkalischen Klasse

Herrn Aurelius Yoss in Munchen zum 17. Marz 1919 ihre

Giiickwlinsche. Das auswartige Mitglied Herr Theodor von
Zahn in Erlangen begriiBten wir telegraphisch zu seinem 80. Ge-

burtstag am 10. Oktober 1918.

Der Universitat Lund sprachen wir zu ihrem 250jahrigen

Jubilaum telegraphisch am 27. September 1918 unsern Gliickwansch

aus; an die Naturforschende Gesellscbaft zu Leipzig erging aus

AnlaB ihrer Jahrhundertfeier am 27. November 1918 ein Schreiben

des Sekretars.

1 *
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Als festlicli aber betrachtet die Gesellscbaft aucb die Stnnde,

wo sie ihr ordentlicbes Mitglied Herrn Peter, den der Krieg

5 voile Jahre in Afrika znriickgehalten katte, woklbelialten nnd

mit reicker wissensckaftlicker Ausbente in ikrer Mitte begrnfien darf.

Nackdem der Eiieg durck drei Jakre ein Hemmnis personlicker

Ansspracke unter den Sckwesteranstalten gewesen war, fand am
7, n. 8. Jnni 1918 in Miincken wieder eine Kartelltagung des Ver-

bandes der dentscken Akademieen mit einer reicken Tagesordnnng

statt; nnsere Gesellsckaft katte dazu ikre beiden Sekretare entsandt..

Die groden wissensckaftlicken Unternekmnngen der Gesellsckaft

kaben auck weiterkin unter dem Drnck nnd den Hemmungen gelitten,

welcke die Berickte der vorhergekenden Jakre zu beklagen katten;

die Gesckaftlicken Mitteilungen vermogen sckmerzlick wenig von

Fortsckritten zu berickten. Dazu trat die andauernde Papiernot

and die sckweren Sorgen, welcke die nngekenerlicke Steigerung

der Druckkosten der Zukunft nnserer wissensckaftlicken Literatur

bereitet. Urn so regeres Leben kerrsckte in den ordentlichen

Sitzungen, deren wicktigste wissensckaftlicke Mitteilungen die Nack-

rickten der Gesellsckaft enthalten. Wertvolle Anregungen brackten

uns die von der matkematisck-pkysikaliscken EJasse vermittelten

Vortrage, welcke auswartige Gelehrte auf Einladung der Gesell-

sckaft uber ikre neusten Entdeckungen nnd Arbeitsmetkoden kielten

:

im Juli 1918 Herr Prof. Eajans von Miincken iiber die merk-

wurdigen ckemiscken Elemente, welcke bei gleichen Eigensckaften

versckiedenes Atomgewickt kaben, im Oktober Herr Prof. Trautz
von Heidelberg uber seine photockemiscken TJntersuckungen.

Durck den am 9. Eebruar v. J. erfolgten Tod der Erau Anna
de Lagarde geb. Berger ist die Gesellsckaft nunmekr in den

Vollbesitz des Lagardeschen Vermacktnisses gelangt, und sie wird

von jetzt ab in der Lage sein, den Bestimmungen des Statuts ge-

mafi Publikationen aus den Gebieten und unter den Bedingungen
zu veranstalten, welcke das Testament ^aul de Lagardes naker
angibt. Die Gesckaftlicken Mitteilungen werden eine darauf be-

ziigliche Mitteilung entbalten.

Das abgelaufene Jakr kat unserem Yolke, unserm Reicke,

unserm preuBiscken Staatswesen die sckwersten Sckicksale und um-
stiirzende Ersckiitterungen gebrackt. Auck unsere Gesellsckaft

ist davon nickt unberubrt geblieben, aber in dieser Stunde, wo
schweres, tiefschwarzes Gewolk auf dem ganzen deutscken Volke
lastet, geziemt es 'kaum, die besonderen Note zu betonen, welcke
auck die Weiterfiikrnng nnserer wissensckaftlicken Arbeit und
vor allem unsere litterariscken Veroffentlichungen bedroken. Die
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kleinste dieser Sorgen ist jedenfalls die um den kiinftigen Namen
unserer Gesellschaft. Sie ist vor nunmelir 168 Jakren als eine

‘'societas regia et eleotoralis’ begriindet worden und sie bat weiterbin

nacb ihrem Vorbilde, der Royal society, stets den Namen "^Konig-

licb’ gefiibrt — zum Zeicben dafiir da6 sie, aus koniglicber Initia-

tive entsprungen, nnter wecbselnder Hobeit stets eine Staatsanstalt

und kein privates Unternebmen war. Aber sie bofft, ancb dieses

scblicbten auBeren Zeicbens entkleidet, die Riirsorge der neuen

Staatsregierang weiter zn genieBen, und sie wird, ibres Ursprangs

und ibrer Gescbicbte stolz und dankbar eingedenk, vorwarts-

strebend wie seither der Forscbung dienen, ancb als scblicbte

Gottingiscbe Gesellschaft der Wissenscbaften.



Verzeichnis der im Jahre ] 918/19 abgehaltenen

Sitzimgen und der darin gemachten wissenschaftliclien

Mitteilungen.

Offentliclie Sitzung am 11. Mai 1918.

Jahiesberichf.

GedacMnisredea von

E. Schw artz anf Julins Wellhansen (Nacbriclitenj Geschaftl.

Mitteilnngen 1918, S. 43).

M. Poblenz anf Gnstav Korte (Ebda S. 74).

I; 0. Wallach. anf Adolf von Baeyer. g

Ordentliche Sitzung am 17. Mai 1918.

E. Klein legt vor: das neneste Heft der Matbematiscben Enzy-

klopadie.

G. Tammann, tlber die Losliclkeit von Wasserstoff in Palla-

dinmmiscbkristallen. (Kachrichten, math. -pbys. Klasse 1918,

S. 72.)

B. Beitzenstein, Livins nnd Hciraz iiber die Entwicklnng des

rbmischen Schanspiels. (Nachrichten, phil. -hist. Kl. 1918,

S. 223.)

E. Hermann, Sachliches nnd Sprachliches znr indogermanischen

GroBfamilie. (Kachrichten, phil.-hist. Kl. 1918, S. 204.)

A. Ba-hlfs, liber einige alttestementliche Handschriften des

Abbessinierklosters S. Stefano zn Bom. (Kachrichten, phil.-

hist. Kl. 1918, S. 161.)

Ordentliche Sitznng am 31. Mai 1918.

E. Schroder legt vor: H. Eneff, Beitrage znr Geschichte der

dentschen Osterspiele. (Ehr die Abhandinngen, phil.-hist. Kl.)
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Ordentliche Sitznng am 14. Juni 1918.

W. Voigt, Stiuktur tmd Elastizitatstheorie regularer Kristalle. I,

(ITacliriclLten, matli.-phys. Kl. 1918, S. 121.)

E. Landan, Abschatzungen von Cbaraktersnmmen, Einheiten tmd
Klassenzablen. (Nacbrichten, matb.-pkys. Kl. 1918, S. 79.)

E. Hermann, Die bootiscbe Betonnng. — Etymologieen. (Kacb-

ricbten, phiL-bist. Kl. 1918, S. 273 u. S. 281.)

Ordentliche Sitznng am 28. Juni 1918.

K. Setbe, Ein agyptiscber Vortrag fiber den AbscbluB einer Ebe
auf Zeit, in demotiscber Scbrift. (Nacbrichten, phil.-bist. Kl.

1918, S. 288.)

F. Klein legt vor; Mathematische Enzyklopadie Hd. Ill 2, Heft

7

(Segre, Mehrdimensionale Rfiume.)

P. Debye nnd P. Scberrer, Atomban. (Nacbrichten, matb.-phys.

Kl. 1918, S. 101.)

Ordentliche Sitznng am 12. Juli 1918.

F. Klein, Tiber die Differenzialgesetze ffir Erhaltnng von Impnls

nnd Energie in der Einstein-Hilbertscben Theorie. (Nacbrichten,

matb.-phys. KL 1918, S. 171.)

N. Bonwetsch, Znr Textfiberlieferung des Danielkommentars

Hippolyts. (Nacbrichten, pbil.-hist. Kl. 1918, S. 313.)

E. Hermann legt vor: H. Jacobsobn (Marburg i.H.), Die

altesten Beruhrungen der Russen mit den nordostfinniscben

Volkern nnd der Name der Eussen. (Nacbrichten, pbil.-bist.

Kl. 1918, S. 300.)

Ordentliche Sitzung am 26. Jnli 1918.

E. Schroder, Die Heimat des Linzer Entechrist. (Nacbrichten,

pbil.-hist. Kl. 1918, S. 340.)

Derselbe bericbtet fiber neuere Yerbffentlichnngen der Monu-

menta Germaniae paedagogica.

E. Littmann, Ge'ez - Studien. HI. (Nacbrichten, phil.-hist. Kl.

1918, S. 318.)

W. Voigt, Struktur nnd Elastizitatstheorie regularer Kristalle. II.

(Nacbrichten, matb.-phys. Kl. 1918.)

G. Tammann, Tiber die Verteilung zweier Atomarten in den

regnlaren Frankenheim-Bravais’scben Ranmgittern. (Nachrich-

ten, math.-phys. Kl. 1918, S. 190.)

F. Klein meldet an: Emmy Noether (Gottingen), Invariante

Variationsprobleme. (Nacbrichten, math.-phys. Kl. 1918, S. 236.)
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P. Debye legt vor: P. Scherrer (Q-ottingen), Bestimmung der

G-rofie und der innem Struktur von Kolloidteilchen mittels

Rontgenstralilen. (Nacbrichten, rQath.-phys. Kl. 1913, S. 98.)

L. Prandtl meldefc an: Tragfliigeltkeorie. I. Mitteilung, (bTacli-

richten, math.-pbys. Kl. 1918, S. 461.)

Ordentlicbe Sitzung am 18. Oktober 1918.

E. Eblers legt vor: B. Diirken (Gottingen), tlber die Wirkung
farbigen Licktes anf Pnppen xmd Ealter von Pieris brassicae

and die Besckaffenkeit der nnbeeinflufiten Nachkommen. (Nacb-

richten, math.-pbys. Kl. 1918, S. 267.)

G, Tammann, tJber das meteoriscbe Nickel-Eisen nnd den Poly-

morpbismus von Koblenstoff-Eisen, (Nacbrichten, math.-pbys.

Kl. 1918, S. 268.)

E. Klein legt vor: Matbematiscbe Enzyklopadie Bd. Ill 1, Heft 6

(Zacbarias, Elementargeometrie II.)

N. Bonwetscb, Des Historikers H. Led Briefe an Erau von

Qnast. (Nacbrichten, phil.-bist. El. 1918, S. 347.)

E. Hermann, Positionsscbwere Silben im Griechiscben und in den

andern indogermaniscben Spracben. (Fiir die Abhandlungen,

phil.-bist. Kl.)

E. Schroder, Heimstudien. I. II. (Nacbrichten, pbil.-bist. Kl.

1918, S. 378 u. S. 407.)

Offentlicbe Sitzuug am 2. November 1918.

H. Oldenberg halt eine Vorlesung iiber Neue indologische Ent-

deckungen. (Nacbrichten, Geschaftliche Mitteilungen 1918,

S. 87.)

Ordentlicbe Sitzung am 16. November 1918.

R. Reitzenstein, Die Scholien zu Horaz Od. 1 14. (Nacbrichten,

phil.-hist. Kl. 1918, S. 393.)

Derselbe, Das mandaische Buck vom Herrn der Grofie und die

Evangebenuberlieferung. (Eiir die Abhandlungen, phil.-hist. Kl.)

E. Landau legt vor: L. Eejdr (Budapest), Interpolation und
konforme Abbildung. (Nacbrichten, math.-phys. Kl. 1918,

S. 319.)

E. Landau, Uber imaginSr-quadratische Zahlkorper mit gleicher

Klassenzahl. (Nacbrichten, math.-phys. Kl. 1918, S. 277.)

Ordentlicbe Sitzung am 29. November 1918.

E. Klein, tlber die Integralform der Erbaltungssatze und die
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Theorie der raumlicli-gesclilosseneii'W’elt. (Nachrichten, math.-

phys. Kl. 1918, S. 394.)

E. Landau, Uber die Klassenzabl imaginar - quadratischer Zahl-

korper. (Nacbrickten, inatb..'ph.ys. Kl. 1918, S. 286.)

Gr. Tammann, tJber den atomistiscken Aufbau niclitmetallischer

Misckkristalle. (Nackricbten, math. - phys. Kl. 1918, S. 266.)

H. Wagner uberreicht seine Abhandlung „Die Entwicklimg der

wissenschaftlichen Nautik im Beginn des Zeitalters der Ent-

deckungen“. (Aus den Annalen der Hydrographie 1918.)

R. Reitzenstein, Die groBe Totenliturgie der Manichaer. (Fiir

die Nachrichten, phil.-hist. Kl.)

Ordentliche Sitzung am 13. Dezember 1918.

E. Bechtel (Halle a. d. S.), Zur Kenntnis der griechischen Dialekte.

(Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1918, S. 397.)

E. Schroder iiberreicht seine „Studien zu den deutschen Miinz-

namen". (Aus der Zeitschrift fiir vergleichende Sprachfor-

schung.)

K. Brandi legt seine ^Deutsche Greschichte“ (Berlin, Mittler

1919) vor.

M. Lidzbarski, Mandaische Probleme.

H. Stille, Tiber Hauptformen der Orogenese und ihre Verkniip-

fung. (Nachrichten, math.-phys. Kl. 1918, S. 362.)

J. Hartmann, Die astronomischen Instrumente des Kardinals

Nikolaas Cusanus. (Abhandlungen, math.-phys. Kl. Bd. X
Heft 6, 1919.)

C. Runge legt vor: P. Koebe (Jena), tlber die Stromungspoten-

tiale und die zugehorenden konformen Abbildungen Riemann-

scher Elachen. (Erscheint in den Nachrichten, math.-pliys.

Kl. 1919.)

Ordentliche Sitzung am 20. Dezember 1918.

Gr. Tammann, tlber isomere Legierungen. (Nachrichten, math.-

phys. Kl. 1918, S. 332.)

L. Prandtl legt vor: M. M unk (Warnemunde), Isoperimetrische

Aufgaben aus der Theorie des Eluges.

E. Wiechert, Das Weltbild der Physik; Anmerkungen zu neuern

Arbeiten. (Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Kl. 1919.)

R. Zsigmondy uberreicht die 2. Auflage seiner „Kolloidchemie‘‘

(Leipzig, Spamer 1918.)
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Ordentliche Sitzung am 10. Jannar 1919.

M. Lidzbarski, Mandaische Litargieen. (Ersckeint in den Ab-
handlnngen, pMl.-hist. Ed. Bd. XVII Heft 1.)

Ordentliche Sitzung am 24. Januar 1919.

Gr. Tammann, Tiber Anderungen im cbemiscben Yerbalten von
Metallen nnd ibren Miscbkristallen dnrch mechaniscbe Bear-

beitnng. (Hacbrichten, math.-phys. Kl. 1918, S. 361.)

W. Voigt, Eine nene Methode zur Messnng der ElastizitSts-

konstanten von Kristallen nnd ihre Anwendnng znr Grewinnung

der Elastizitatskonstanten von Zinkblende. (Nachrichten, matb.-

pbys. Kl. 1918, S. 424.)

Ordentlicbe Sitzung am 7. Eebruar 1919.

M. Lidzbarski, TJrsprnng nnd Form der mandaiscben Poesie.

(ETacbtrag zu der am 10. Januar vorgelegten Abhandlung.)

H. Oldenberg, Jatakastndien. (Hacbricbten, pbiL-bist. Kl. 1918,

S. 429.)

E. Land an, Verallgemeinernng eines Pdlyascben Satzes anf all-

gebraische Zablkorper. (Nacbrichten, matb.-pbys. Kl. 1918,

S. 478.)

Ordentlicbe Sitzung am 21. Februar 1919.

0. Mngge, Translationen an Scbwefel, Periklas nnd Kupferkies,

einfacbe Scbiebnngen an Bonrnonit, Pronstit, Knpferglanz nnd
Silberkupferglanz. (Erscheint in den Nachricbten, matb.-pbys.

Kl. 1919.)'

E. Landan legt vor: L. Lichtenstein (Berlin), Znr Variations-

recbnnng. I. Mitteilnng. (Erscbeint in den Nacbricbten, matb.-

pbys. Kl. 1919.)

W. .Voigt, Lie Elastizitatskonstanten von kristallisiertem KaH-
alaun. (Erscbeint in den Nacbricbten, matb.-pbys. Kl. 1919.)

L. Prandtl, Tragfliigeltbeorie. II. Mitteilnng. (Erscbeint in den
Nacbriebten, matb.-pbys. Kl. 1919.)

E. Eeitzenstein, Znr Gescbicbte der Alcbemie nnd des My-
stizismus. (Erscbeint in den Nacbricbten, pbil.-bist. Kl. 1919.)

C. Robert (Halle a. d. S.), Der Argonantenkatalog in Hygins
Eabelbucb. (Nacbrichten, pbil.-bist. Kl. 1918, S. 469.)

M. Lidzbarski, Ein manicbaiscbes Gedicbt. (Nacbricbten, pbil.-

bist. Kl. 1918, S._ 501.)

E. Schroder, Znr Uberliefernng und Textkritik der Kndrun. II.

(Nacbricbten, pbil.-bist. Kl. 1918, S. 506.) IIL (Erscbeint
ebda 1919.)



Verzeiclmis der •wissenschaftlichen Mitteilungen. 11

Ordentliche SitzuBg am 7. Marz 1919.

E. Schroder, Zur tiberlieferung and Texthritik der Kudrxm.
IV. (Erscheint in den hTaehrichten, phil.-hist. Kl. 1919.)

Ordentliche Sitznng am 28. Marz 1919.

L. Prandtl legt vor: A. Betz (Grottingen), Schraabenpropeller

mitgeringstemEnergieverlnst, mit einemZusatz vonL. Prandtl.
(Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Kl. 1919.)

C. Ru'nge legt vor: H. Ambronn (Jena), Uber die akzidentelle

Doppelbrechnng in Zelloidin und in der Zellulose. (Erscheint

in den Nachrichten, math.-phys. Kl. 1919.)

R. C our ant (Gottingen), Tiber die Abhangigkeit der Schwingungs-

zahlen einer Membran von ihrer Begrenznng und iiber asymp-

totische Eigenwertverteilung. (Erscheint in den Nachrichten,

math.-phys. Kl. 1919.)

E, Klein legt vor: Emmy Noether (Gottingen), Die Endlich-

keit des Systems der ganzzahligen Invarianten binarer Formen.

(Erscheint in den Nachrichten, math.-phys. Kl. 1919.)

E. He eke, ReziprozitStsgesetz und Gaufi’sche Summen in quadra-

tischen Zahlkorpern. (Erscheint in den Nachrichten, math.-

phys. KL 1919.)

E. Wiechert legt vor: Rose Stoppel (Hamburg), Leitfahig-

keit im lonengehalt der Atmosphare im geschlossenen Raume
bei konstanten Licht- und Temperaturverhaltnissen. (Erscheint

in den Nachrichten, math.-phys. Kl. 1919.)

H. Oldenberg, Znr Geschichte des altindischen ErzHhlungsstiles.

(Erscheint in den Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1919.)

Derselbe iiberreicht sein Buch „Vorwissenschaftliche Wissenschaft

;

die Weltanschauung der Brahmanatexte". (Gottingen, Van-

denhoeck & Ruprecht 1919.)

M. Pohlenz meldet an: Thukydidesstudien. I. (Erscheint in den

Nachrichten, phil.-hist. Kl. 1919.)
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Sekretare.

Edward Schroder.
Carl Range.

Ehren -Mitglieder.

Conrad von Studt, Exzellenz, in Berlin, seit 1901.

Ulrich von Wilamowitz-Mollendorff, Exzellenz, in Berlin-

Westend, seit 1918. (Zuvor ordentl. Mitglied seit 1892, aus-

wartiges Mitglied seit 1897.)

Theodor Noldeke in Strafibarg i. Els., seit 1918. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1864, auswartiges Mitglied seit 1883.)

Sven vonHedin in Stockholm, seit 1918.

Ordentliche Mitglieder.

Philologisch-historische Elasse.

Hermann Wagner, seit 1830.

Ferdinand Frensdorff, seit 1881.

Gustav Cohn, seit 1893.

Nathanael Bonwetsch, seit 1893.

Richard Pietschmann, seit 1897.

Lorenz Morsbach, seit 1902.

Edward Schroder, seit 1903 (zuvor korresp. Mitglied seit 1894),

z. Zt. Sekretar.

Friedrich Andreas, seit 1904.

Karl Brandi, seit 1909.

Hermann Oldenberg, seit 1909. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1890.)

Max Lehmann, seit 1914.
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Bichard Reitzenstein, seit 1914. (Znvor korresp. Mitglied seit

1904.)

Kurt Set lie, seit 1914.

Max Pohlenz, seit 1916.

Alfred Rahlfs, seit 1918.

Mark Lidzbarski, seit 1917, (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1912.)

Eduard Hermann, seit 1918.

Mathematisck-pliysikalisclie Klasse.

Ernst Eklers, seit 1874,

Woldemar Voigt, seit 1883.

Eriedrick Merkel, seit 1885. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1880.)

Eelix Klein, seit 1887. (Zuvor Assessor seit 1871, korresp. Mit-

glied seit 1872.)

Gottfried Bertkold, seit 1887.

Albert Peter, seit 1889.

Otto Wallacb, seit 1890.

David Hilbert, seit 1896,

Emil Wie chert, seit 1903.

Otto M ii g g e ,
seit 1909.

Gustav Tammann, seit 1910.

Georg Elias Muller, seit 1911.

Carl Runge, seit 1914 (zuvor korresp. Mitglied seit 1901), z. Z.

Sekretar.

Johaimea Hartmann, seit 1914.

Paul Jensen, seit 1914.

Richard Zsigmondy, seit 1914.

Ludwig Prandtl, seit 1914.

Edmund Landau, seit 1914.

Peter Debye, seit 1916.

Hans Stille, seit 1916.

Adolf Windaus, seit 1918.

Auswartige Mitglieder.
Philologisch-historische Klasse.

Eriedrich Bechtel in Halle, seit 1895, (Zuvor Assessor seit 1882),

Wilhelm Bousset in Giessen, seit 1916. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1916.)

Berthold Delbriick in Jena, seit 1912.

Hermann Diels in Berlin, seit 1899.

Louis Duchesne in Rom, seit 1891.

Eranz Ehrle in Rom, seit 1901.

Eriedrich Imhoof-Blumer in Winterthur, seit 1901. (Zuvor

korresp. Mitglied seit 1886,)
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Hermaim Jacobi in Bonn, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1894.)

Pan! Kehr in Berlin, seit 1916. (Zuvor ordentl. Mitgl. seit 1895.)

Enno Littmann in Bonn, seit 1917. (Zuvor koiresp. Mitglied

sei£ 1913, ordentl. Mitglied seit 1914.)

Heinrick Maier in Heidelberg, seit 1918. (Zuvor ordentliches

Mitglied seit 1918.)

Gerold Meyer von Knonau in Zurich, seit 1914.

Moritz Ritter in Bonn, seit 1914. (Zuvor korresp. MitgHed seit

1892.)

Carl R-obert in Halle, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Gustav Roethe in Berlin-Westend, seit 1902. (Zuvor ordentl.

Mitglied seit 1893.)

Wilhelm Schulze in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Eduard Schwartz, bisher in StraBburg i. E., seit 1909. (Zuvor

ordentl. Mitglied seit 1902.)

Elias von Steinmeyer in Erlangen, seit 1918. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1894.)

Vilhelm Thomsen in Copenhagen, seit 1891.

Jacob Wackernagel in Basel, seit 1914. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1901, ordentl. Mitglied seit 1902.)

Ludvig W imm e r in Copenhagen, seit 1909.

Theodor von Zahn in Erlangen, seit 1913.

Mathematisch-physikalische Classe.

Walter von I)yck in Munchen, seit 1914.

Julius Elster in Wolfenbiittel, seit 1902.

Emil Eischer in Berlin, seit 1907. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Wilhelm Eo erst er in Berlin-Westend, seit 1886. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1876.)

Sir Archibald Geikie in Shepherdsdown Haslemere (England)

seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1889.)

Camillo Golgi in Pavia, seit 1906. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1892.)

Giovanni Battista Grass! in Rom, seit 1910. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)

Adolf Hurwitz in Zurich, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied
’

seit 1892.)

Theodor Liebisch in Berlin-Westend, seit 1908. (Zuvor ordent-

liches Mitglied seit 1887.)
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Karl von Linde in Miinclien, seit 1918.

Hendrik Anton Lorentz in Haarlem, seit 1906.

Luigi Luiciani in Horn, seit 1906.

Walter Hernst in Berlin, seit 1906. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Carl Neumann in Leipzig, seit 1868. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1864.)

Jokannes Ortk in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1893.)

Wilhelm Pfeffer in Leipzig, seit 1902. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1885.)

Max Planck in Berlin, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1901.)

Josef Pompeckj in Berlin, seit 1913. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1911.)

William Lord Rayleigh in Witham (Essex), seit 1906. (Zuvor

korresp. Mitglied seit 1886.)

Johannes Reinke in Kiel, seit 1885. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1882.)

Grustav Retzius in Stockholm, seit 1904. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1886.)

Augusto Righi in Bologna, seit 1911.

Hermann Amandus Schwarz in Berlin, seit 1892. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1869, ordentl. Mitglied seit 1876.)

Charles Scott Sherrington in Liverpool, seit 1906.

Josef John Thomson in Cambridge, seit 1911.

Gustav Tschermak in Wien, seit 1902. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1884.)

Max Verworn in Bonn, seit 1910. (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1903.)

Wilhelm von Waldey er-Hartz in Berlin, seit 1901. (Zuvor

korresp. Mitglied seit 1877.)

Korrespondierende Mitglieder.

Philologisch-historische Klasse.

Walter Amelung in Berlin, seit 1917.

Friedrich von Bezold in Bonn, seit 1901.

Adalbert Bezzenberger in Konigsberg i. Pr., seit 1884.

Wilhelm von Bippen in Bremen, seit 1894.

Petrus J. B 1 0 k in Leiden, seit 1906.

Johannes Boehlau in Kassel, seit 1912.

Franz Boll in Heidelberg, seit 1917.
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Johannes Bo He in Berlin, seit 1914.

Max Bonnet in Montpellier, seit 1904.

Barry Bresslan, bisher in Strafiburg i. E., seit 1906.

TJlysse Chevalier in Romans (Dr6ine), seit 1911.

Grraf Carlo Cipolla in Plorenz, seit 1898.

Maxime Collignon in Paris, seit 1894.

Carlo Conti Rossini in Rom, seit 1908.

Eranz Cnmont in Grent, seit 1910.

Olof Augnst Daniels son in Upsala, seit 1914.

Adolf Erman in Berlin-Dahlem, seit 1888.

Sir Arthur J. Evans in Oxford, seit 1901.

Wilhelm ErShner in Paris, seit 1881.

Percy Grardner in Oxford, seit 1886.

Ignaz Groldziher in Budapest, seit 1910.

Sir Gfeorge A. Grierson in Rathfarnham, seit 1906.

Albert Grunwedel in Berlin, seit 1906.

Ignazio Gnidi in Rom, seit 1887.

Georgios K Hatzidakis in Athen, seit 1901.

Joh. Ludvig Heiberg in Kopenhagen, seit 1899.

Richard Heinz e in Leipzig, seit 1917.

Alfred Hillebrandt in Breslau, seit 1907.

Riccardo de Hinojosa in Madrid, seit 1891.

Georg Hoffmann in Kieli seit 1881.

Th^ophile Homolle in Paris, seit 1901.

Eugen Hultzsch in Halle a. S., seit 1895.

Julius Jolly in Wurzburg, seit 1904.

Einnur Jonsson in Kopenhagen, seit 1901.

Adolf Jiilicher in Marburg, seit 1894.

Axel Kock in Lund, seit 1901.

Carl von Kraus in Miinchen, seit 1901.

Bruno Krusch in Hannover, seit 1911.

Charles Rockwell Lanman in Cambridge (Mass.), seit 1906.

Albert von Le Coq in Berlin, seit 1910.

Sylvain Ldvi in Paris, seit 1914,

Felix Liebermann in Berlin, seit 1908.

Hans Lietzmann in Jena, seit 1914,

Heinrich Liiders in Berlin, seit 1907.

Paul Jonas Meier in Braunschweig, seit 1904.

Antoine Meillet in Paris, seit 1908.

Giovanni Mercati in Rom, seit 1902.

Eduard Meyer in Berlin, seit 1895.

Hermann M 6Her in Kopenhagen, seit 1894.
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Ernesto Monaci in Rom, seit 1901.

Karl M Tiller in Tubingen, seit 1899.

Friedrich W. K. Miiller in Berlin, seit 1905.

Jacob Wijbrand Muller in Leiden, seit 1918.

Eduard N o r d e n in Berlin, seit 1910.

Henri Omont in Paris, seit 1906.

Paolo 0 r s i in Syracus, seit 1904.

Josef Partsch in Freiburg i. Br., seit 1914.

Joseph Partsch in Leipzig, seit 1901.

Holger Pedersen in Kopenhagen, seit 1908.

Eugen Petersen in Berlin-Halensee, seit 1887.

Henri Pirenne in Grent, seit 1906.

Pio Rajna in Florenz, seit 1910.

Groswin Frhr. von der Ropp in Marburg, seit 1892.

Otto Rubensohn in Berlin-Lankwitz, seit 1911.

Dietrich Schafer in Berlin-Steglitz, seit 1894.

Luigi Schiaparelli in Florenz, seit 1907.

Carl Schuchhardt in Berlin, seit 1904.

Reinhold Seeberg in Berlin, seit 1917.

Otto S e e c k in Munster i. "W., seit 1895.

Josef Seemuller in Wien, seit 1911.

Greorg Sello in Oldenburg, seit 1918.

Antonio Spagnuolo in Verona, seit 1912.

Rudolf Thurneysen in Bonn, seit 1904.

Girolamo Vitelli in Florenz, seit 1904.

Franz R. von Wieser in Innsbruck, seit 1917.

Georg Wissowa in Halle a. S., seit 1907.

Thaddaeus Zielinski in Petersburg, seit 1910.

Paul Zimmermann in Wolfenbiittel, seit 1914.

Heinrich Zimmern in Leipzig, seit 1918.

Mathematisch-physikaJische Klasse.

Svante Arrhenius in Stockholm, seit 1901.

Dietrich Barfurth in Rostock, seit 1904.

Charles Barrois in Lille, seit 1901.

Louis Agricola Bauer in Washington, seit 1906.

Friedrich Be eke in Wien, seit 1904.

Robert Bonnet in Bonn, seit 1904.

Josef Boussinesq in Paris, seit 1886.

Egbertus Brouwer in Amsterdam, seit 1918.

Alexander von Brill in Tubingen, seit 1888.

Woldemar Christoffer Brogger in Christiania, seit 1902,

NtcTiiichten; goscliifU. Mittenangeii 1919. 1 . 2
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Heinrich Bruns in Leipzig, seit 1892,

Otto Biitschli in Heidelberg, seit 1889.

Constantin Carath6odory in Berlin, seit 1919.

Criacomo Ciamician in Bologna, seit 1901.

John Mason Clarke in Albany (Newyork), seit 1906.

Theodor Curtins in Heidelberg, seit 1919.

IJlisse Dini in Pisa, seit 1880.

Albert Einstein in Berlin, seit 1915.

Leopold Eejdr in Budapest, seit 1917.

Lazarus Fletcher in London, seit 1901.

Erik Ivar Fredholm in Stockholm, seit 1907.

Robert Fricke in Braunschweig, seit 1904

Karl von Groebel in Miinchen, seit 1902.

Fritz Haber in Berlin-Dahlem, seit 1918.

Albert Haller in Paris, seit 1907.

Erich He eke in Basel, jetzt Grottingen, seit 1918.

Oskar Hecker, bisher in Strafiburg i. E., seit 1919.

'Viktor Hensen in Kiel, seit 1892.

Oskar Hertwig in Berlin, seit 1911.

Richard von Hertwig in Miinchen, seit 1910.

William Hill ebr and in Washington, seit 1907.

Erich Kallius in Breslau, seit 1919.

Alexander von Karp inski in Petersburg, seit 1892.

Ludwig Kiepert in Hannover, seit 1882.

Paul Koebe in Jena, seit 1916.

Martin Knudsen in Kopenhagen, seit 1919.

Leo Koenigsberger in Heidelberg, seit 1874.

Eugen Korschelt in Marburg, seit 1918.

Albrecht Kossel in Heidelberg, seit 1918.

Johannes von Kries in Freiburg i. Br., seit 1917.

Ludwig Kruger in Potsdam, seit 1918i

Friedrich Kiistner in Bonn, seit 1917.

Paul Langevin in Paris, seit 1911.

E. Ray Lankester in London, seit 1901.

Ferdinand Lindemann in Miinohen, seit 1882.

Sir Joseph Norman Lockyer in London, seit 1876,

Franz Carl Joseph Mertens in Wien, seit 1877.

Hosta Mittag-Leffler in Stockholm, seit 18?8,

Max Noether in Erlangen, seit 1892.

Heike Kamerlingh Onnes in Leiden, seit 1910.

Wilhelm Ostwald in GroBbothen bei Leipzig, seit 1901,

Friedrich Paschen in Tubingen, seit 1918.
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William Henry Perkin (jnn,) in Oxford, seit 1908,

Edmond Perrier in Paris, seit 1901.

Heinrich Precht in Hannover, seit 1908.

Alfred Pringsheim in Miinchen, seit 1904.

Georg Quincke in Heidelberg, seit 1866.

Santiago Ramon y Cajal in Madrid, seit 1906.

Theodor Reye, bisher in StraBburg i, E., seit 1877.

Eritz Rinne in Leipzig, seit 1911.

Wilhelm Conrad RSntgen in Munchen, seit 1883.

Heinrich Rubens in Berlin, seit 1908.

Ernest Rutherford in Manchester, seit 1908.

Adolf Schmidt in Potsdam, seit 1917.

Friedrich Schottky in Berlin-Steglitz, seit 1911.

F. A. H. Schreinemakers in Leiden, seit 1913.

Franz Eilhard Schulze in Berlin, seit 1883,

Issai Schur in Berlin, seit 1919.

Arthur Schuster in Manchester, seit 1901.

Simon Schwendener in Berlin, seit 1892.

Hugo von Seeliger in, Munchen, seit 1901.

Arnold Sommerfeld in Munchen, seit 1917.

Johann Wilhelm Spengel in GieBen, seit 1918.

Paul Stackel in Heidelberg, seit 1906.

Johannes Stark in Greifswald, seit 1913.

Eduard Study in Bonn, seit 1911.

Johannes Thomae in Jena, seit 1873,

Emil Tietze in Wien, seit 1911.

Vito Volterra in Rom, seit 1906.

Aurelius V o B in Munchen, seit 1901.

Paul Walden in Riga, seit 1913.

Emil Warburg in Charlottenburg, seit 1887.

Eugen Warming in Kopenhagen, seit 1888.

Rudolf Franz Johann Wegsch eider in Wien, seit 1917.

Alfred Werner in Zurich, seit 1907.

WiUy Wien in Wiirzburg, seit 1907,

Richard Will shatter in Munchen, seit 1910.

Wilhelm Wirtinger in Wien, seit 1906.

Robert Williams Wood in Baltimore, seit 1911.

2 *



Verzeiclinis der im Jahre 1918 eingegangenen

Druckscliriften.

A. Von Gesellschaften
,

fnstifuten, Behorden.

(Das Drnckjahr ist in riinden Klammern angegeben, wenn es mit dem Jabrgang
der Zeitschrift nicbt ubereinstimmt.)

Kartell der deutschen Akademien:
Bibliottekskataloge, MittelalterlicLe DeatscMand tmd die Schweiz

1 1918.

Encyklopadie der Mathematischen Wissenschaften mit Einschlufi

ihrer AnwendxtDgen [2 ExpL] III (xeometrie 1 e 1918 2? 1918.

VI 1 Q-eodasie tmd Geophysik B i 1918.

Thesaurus linguae latinae Onomasticon 3i 1918.

Aachen Geschichtsverein : Zeitschrift 39 1917.

Agram Jugoslav. Akademija znanosti i umjetnosti (Academia scien-

tiarum et artium Slavorum meridionalium Acad4mie des sciences

et des arts des Slaves du sud): Ljetopis 1916 30. 1916 31 1

(1916)2 (1917). 1917 32 1.

— Svecana izvanredna sjednica dr^ana dne 28. Julija 1917., na
60. obljetnicu prve svecane akademifike sjednice (PrSstamp. iz

aLjetopisa® 32 1)
1917.

— Opera (Djela) 26. 27. 28. 1917.

— Bad 216 (Eazreda histor.-filol. 94) 217 (Matemat.-prirodosl.

razred 62) 1917.

— Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

(DiplomatiSki Zbornik kraljevine Hryatske, Dalmacije i Sla-

vonije) 14 1916.

— Akademijska Galerija Strossmayerova 6. izd. 1917.
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— Prirodoslovna istra^ivanija Hrvatske i Slavonije 8. 9/10. 11/12.

1916—17.
— Izvjeg(5a o raspravama matemat.-prirodosl. razreda (Bulletin

des travaux de la classe des sciences rnath^m. et natur.)

8 1917.

— Momimenta spectantia historiam Slavorum meridionalium 40.

41. 42. 1917.

— Stari pisci lirvatski 24 1918.

— RjeSnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 8i (36) 1918.

— Zbornik za narodni 2ivot i obiSaje juznih Slavena 22 1917.

Agram Hrvatsko prirodoslovno drugtvo (Societas scientiarum na-

turaliaui Croatica) : Grlasnik 29 1917 3j4.

Amstei'daiu K. Akademie van Wetensckappen: Jaarboek 1916

(1917).

— Verkandelingen Afd. letterkunde n. r. 17. 18 1 . 1917. (Afd.

natuurkunde :) I. sect. 12 s II. sect. 19 2— e 1917.

— Verslagen en mededeelingen Afd. letterkunde 5. r. 2 1917.

— Proceedings of the section of sciences 2O 3—lo 21 1/2 1918.

— (Sofia-Alessio, P.) Sepnlcrum loannis Pascoli carmen prae-

mio anreo ornatum in certamine poetico Hoeufftiano. Acc. de-

cern carmina laudata. 1917.

Amsterdam K. Nederl. aardrijkskundig genootschap: Tijdschrift

2. ser. 36 1918 1 . 2 . 2. r. s—s.

Amsterdam Wiskundig genootschap (Soci6t6 math^matique); Nieuw

archief voor wiskunde 2. r. 12 s 1918.

— Revue semestrielle des publications math^matiques 26 2 1917

26 1 1917 (1918).

— Wiskundige opgaven met de oplossingen 125 1918.

BamTberg Remeis - Sternwarte : Jahresbericht uber die Tatigkeit

der Sternwarte 1916 (1917) 1917 (1918) (Sonderabdr. a.:

„Vierteljahrsschrift der Astronomisohen G-esellschaft* 62 1917

63 1918).

— Hartwig, E., Katalog und Ephemeriden veranderlicber Sterne

1918(1917) (Sonderabdr. a.: „Vierteljahrsschrift derAstrono-

mischen Gesellscbaft“ 62 1917).

Basel Naturforschende Gesellscbaft : Verhandlungen 28 1917.

Batavia K.Magnetisch enmeteorologisch observatorium: Bemmelen,

W. V., Uitkomsten der Regenwaarnemingen op Java Results

of rainfall observations in Java 1914. Regenatlas [Rainfall-

Atlas] 1916.

Bayreuth. Historisoher Verein fiir Oberfranken : Axchiv fiir G-e-
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scHcMe Tuid Altertumsttinde vtn Oberfranken 262 1916 27 x

19ia.

Bergedorf Hamburger Sternwarte; Jahresbericht 1917 (1918).

— Meteorologiscbe BeobacMuugen 1916 (1916) 1916 (1917).

Bergen Bergens Museum: Aarbok 1916/17 Naturvidensk. r. 1 Histor.-

antik-var, r. 3 Aarsberetning (1917).

— Skrifter n. r. 3i 1917.

— Saxs, Gr. 0., An account of the Crustacea of Norway Gis/u

1918.

Berlin K. Preuss. Akademie der Wissenschaften : Abhandlungen

Philos.-hist. Kl. 1917 a—s 1918i--io. Hintze, 0. Gredachtnisrede

auf Grustav yon Schmoller 1918. Physik.-mathem. Kl. 1918

1—4, Waldeyer-Hartz, W. v., Gedachtnisrede auf August

Brauer 1918.

— Sitzungsberichte 1917 39—32 1918 1—ss.

— Politische Correspondenz Priedrich’s des Grossen 37 1918.

Berlin Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-

vereine : Korrespondenzblatt 66 1917 9/10 [2 Expl.J 11/12 66

1918 1-10.

Berlin Verein fiir die Geschichte Berlins: Mitteilungen 36 1918

1—7 . 9—12 .

Berlin Gesellschaft fiir deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte:

Zeitschrift fiir Geschichte der Erziehung und des TJnterrichts

6 1916 4 7 1917 1 . 2 .

— Beihefte der Mitteilungen 17—21 1908—11.

Berlin Deutscher Eilfsbund fiir briegsverletzte OfEziere: Be-

richt hber die 3. Sitzung des Presidiums und 2. Mitglieder-

versammlung 1918.

Berlin Kyffhauser-Yerband der Vereine Deutscher Studenten: Aka-

demische Blatter 83 1918 4/5 (91. Kriegs-Nummer).

Berlin Deutsche Physikalische Gesellschaft : Yerhandlungen 19 1917

21—24 20 1918 1—20 .

Berlin Yerein fiir Yolkskunde: -Zeitschrift 27 19172—4 28 1918.

Berlin K. Astronomisohes Eechen-Institut : Berliner Astronomisches

Jahrbuch 146 1920 (1918).

— Kleine Planeten Bahnelemente und Oppositions-Ephemeriden

1919 (1918).

Berlin Zoologisches Museum: Mitteilungen 9i 1918.

Berlin (Eriegsernahrungsamt) Reichsernahrungsamt: Beitrage zur

Koinmnnalen Kriegswirtschaft 2 11—39 Inhaltsiibersicht 1 . Halbj.

1/22 3 1—4 1918.
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Bern Allgemeine gescliiciitforscliende Gresellscliaft der Schweiz:

Jahrbuch fiir Schweizerische G-eschichte 43 1918.

Bern Schweizer. Natnrforschende GeseUschaft Geologische Kom-
mission: Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz N.

20 (60) Text i 46 (76) s 1917.

Bonn Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande : Bonner Jahr-

blicher 124 1917. 124 Beil.: Berichte der Provinzialkommission

fiir die Denkmalpflege tmd der Provinzialmnseen zu Bonn nnd
Trier 1914/16 (1917).

Braunschweig Geschichtsverein fiir das Herzogtnm Braunschweig

:

Brannschweigisches Magazin 23 1917 24 1918 i—g.

Briinn Natnrforschender Yerein: Bericht der meteorologischen

Kommission 28 1908 (1913).

Budapest Magy. Kir. Foldtani intdzet (K. Ungar. Geologische

Reichsanstalt) : Jahresbericht 1918 2 (1917).

— Foldtani kozlony (Geologische Mitteilungen) 46 1916 i/s 47

1917 1-9.

— Mitteilungen aus dem Jahrbuche 22 5 1916 232 1916.

Charlottenhurg Physikalisch-tecbnisehe Reichsanstalt : Die Teltig-

keit 1917 (Sonderabdr. a. d. Zeitschrift f. Instrumentenkunde

38 1918).

— Wissenschaftliche Abhandlungen la 1918.

Chemnitz Yerein fiir Chemnitzer Geschichte: Mitteilungen 19. Jahr-

buch 1916/17 (1917).

Chur Historisch-antiquarische GeseUschaft von Graubiinden : Jahres-

bericht 47 1917 (1918).

Danzig Naturforschende GeseUschaft: Schriften N. F. 14* 1918.

Danzig 'Westpreub. Botanisch-zoologischer Yerein: Bericht 40 1918.

Dortmund Bistorischer Yerein fiir Dortmund nnd die Grafschaft

Mark : Beitrage zur Geschichte Dortmunds and der Grafschaft

Mark 25 1918.

— Meininghaus, A., Aus Stadt und Grafschaft Dortmund 1917.

— Winterfeld, L. v., Reichsleute, Erbsassen und Grundeigentum

in Dortmund 1917.

Dresden K. Sachs. Altertumsverein : Jahresbericht 93 1917 (1918).

— Keues Archiv fiir Sachsische Geschichte und Altertumskunde

39 1918.

Dresden Yerein fiir Erdkunde: Mitteilungen 3i 1918.

Dresden Yerein fiir Geschichte Dresdens: Dresdner Geschichts-

blatter 26 1917 1—4.

— Mitteilungen 26 1918.

— Blanckmeister, F., Pastorenbilder aus dem alten Dresden 1917.
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DUrklieim PollioHa: Mitteiltmgen 30 71./72. Jg. 1916/17 (1917).

Dilsseldorf Q-escMclitsverem : Diisseldorfer Jatrbuch 29 1917 (1918).

EiclistUtt Historisoher Verein: Samelblatt 82 1917 (1918).

Erankfart a. M. Verein fiir Gescbicbte und Altertnmskunde : Alt-

Franbfurt hg. v. B. Mliller 1917.

Freiburg i. B. KircbengescMcbtlicher Verein fiir GrescMcbte, christ-

liche Znnst, Altertums- und Literatnrkunde des Erzbistums

Freiburg mit Beriicbsicbtigung der angrenzenden Bistiimer

:

Freiburger Diozesan-Archiv 18 (45) 1917.

G-eiif Soci4t4 Suisse de chimie: Helvetica CMmica Acta 1 1918 1—5.

€}enf Soci4t4 de physique et d’Hstoire naturelle : Compte rendu

des stances 34 1917 (1918) 35 1918 (Supplement aus Archives

des sciences physiques et naturelles 1918) 1 . 2 .

G-brlitz Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften: Codex diplo-

maticus Lusatiae superioris 42 1913—IB.

Hraz Historischer Verein fiir Steiermarh: Zeitschrift 16 1918.

6iraz Naturwissenschaftlicher Verein fiir Steiermark: Mitteilungen

54 1918.

G-reifswald Eiigisch-Pommerscher G-eschichtsverein: Pommersche
Jahrbiicher 18 1917.

Haag K. Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsch-Indie ; Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde

van Nederlandsch-Indie 73 1 . 3/4 1917 74i—s 1918.

— Lijst der leden enz. 1918.

Hdag Ministerie van binnenlandsche zaken : Mnemosyne n. s. 46

1918.

— Museum 254—12 26 1—3 1918.

Haarlem Holld. Maatschappij der Wetenschappen (Socidte Holland,

des Sciences): Archives neerlandaises des sciences exactes et

naturelles sdr. Ill A 42 Bi 1918.

Haarlem Teylers stichting (Fondation de P. Teyler van der Hulst)

:

Archives du musde Teyler sdr. Ill 3 1917.

Halle Kais. Leopoldinisch - Carolinische Deutsche Akademie der

Naturforscher (Academia Caes. Leopoldino-Carolina Germanica
naturae curiosornm): Nova Acta Abhandlungen 103 1918.

— Leopoldiua 53 1917 12 54 1918 1—9 . 11 .

Halle Sachs.-Thiiring. Verein fiir Erdkunde: Mitteilungen 38 1914

(1918).

Halle Deutsche Morgenlandische Gesellschaft : Zeitschrift 71 19173/4.

Hamburg Verein fiir Hamburgische Geschichte: Zeitschrift 22 1918.
— Mitteilungen 37 (13 1) 1918.
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Hamburg Literariscbe Gresellscliaft: Die Literarische Gesellscbaft

4 1918 6 (Sonderbeft : Zur Unirerdtatsfrage).

Heidelberg Akademie der Wissensckaften : Abbandlxmgen Philos.-

bist. Kl. 4 1917.

— Sitzungsbericbte Jabresbeft 1917 (1918). Matbem.-natarwiss.

K1.A 81917 B8 19174-7. Pbilos.-bist. Kl. 8 19172-18.

Heidelberg Historiscb-pbilosophiscber Verein: Neue Heidelberger

Jabrbiicber 20 2 1918.

Heidelberg Naturbistoriscb-mediziniscber Verein: Yerbandlungen

138 1917.

Hermannstadt Verein fur Siebenburgiscbe Landeskunde : Arcbiv

N. P. 40 1 1916.

Hermbnnstadt Siebenburg. Verein fiir Naturwissenscbaften : Ver-

bandlungen nnd Mitteilungen 66 1916 (1917) 67 1917 (1918).

Hildburghausen Verein fur Sacbsen-Meiningiscbe Grescbicbte u.

Landeskunde: Scbriften 74 1916 75 1917 [II. ExpL] 76 1918,

— (Auszug aus den Satzungen.) [Verzeicbnis d.] Vereinsscbriften

(1915).

Kassel Verein fiir Hessiscbe Gescbicbte und Landeskunde: Zeit-

scbrift 51 N. F. 41 1917. Supplt. 16 1906 16 [lies : 16] 1910

Ergzbft. 17 1914.

— Mitteilungen an die Mitglieder 1916/17 (1917).

Kiel G-esellscbaft fiir Schleswig -Holsteinische Grescbicbte: Zeit-

scbrift 47 1917.

Kdlu Historiscber Verein fur den Niederrbem insbesondere die

alte Erzdiozese Koln: Annalen 97 1916 101 1 1918.

KSnigsberg i. Pr. Pbysikaliscb-okonomiscbe Gresellscbaft: Scbriften

68 1917 (1918).

KSnigsberg i. Pr. Altertumsgesellscbaft Prussia: Satzungen 1899

[Neudruck].

Kopenhagen Det K. Danske Videnskabernes Selskab (Acaddmie

r. des Sciences et des Lettres de Danemark) : Skrifter (Md-

moires) Hist, og files. Afd. (Sect. d. lettres) 7. E.. (s4r.) 82 1917

4i 1917. Naturvidensk. og mathem. Afd. (Sect. d. sciences) 7. R.

(sdr.) 72 1917 8. R. (sdr.) I4 1916 5 1917 24-6 1917-18 3i

1917.

— Biologiske Meddelelser 1 1—4 1917—18.

— Historisk-filologiske Meddelelser li—7 1917—18. 2 1.2, 1918.

— Matbematisk-fysiske Meddelelser 1 1—s 1917—18,

— Oversigt over Forbandlinger (Bulletin) 1916 4—6 (1916—17)

1917 Jan. (janv.) 1917 — Maj (mai) 1918.
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Laibach Muzejsio drugtvo ze Kranjsko (Museal-Verein fur Krain)

(Association dumusee de Carniole): Carniolalzvestjan. vr. (Mittei-

Ixmgen N. F.) (Comptes-rendus nouv. s^r.) 8 s/i 1917 9i/2 1918.

Landshnt Historischer Verein fiir Niederbayern : Yerhandlungen

43—48 1907—12 Bl 1915 B3 1917.

Lausanne Soci6t(5 Vaud. des sciences naturelles: Bulletin B. s4r. 51

183 1917 (1918).

Leiden Maatschappij der Nederlandsche letterkunde: Tijdschrift

voor nederlandsche taal- en letterkunde 36 n. r. 28 1917.

— Handelingen en LeTensberichten barer afgestorven medeleden

1916/17 (1917).

Leiden Pbysiscb laboratorium der Eiijks-TTniversiteit (Physical la-

boratory of the university): Communications 14i5o. isi. 1917

Supplet. 89 1916.

Leipzig K. Sachs. G-esellschaft der Wissenschaften: Abhandlungen

Mathemat.-phys. Kl. 34 (Abhandlungen 65) s 1917 854.5.1918.

PhiloL-hist. Kl. 348.4. 1917.

— Bericha-i' iiber die Yerhandlungen Mathemat.-phys. Kl. 69 1917

1-8 . PhiloL-hist. Kl. 69 1917 1-6 .

Leipzig Piirstl. Jablonowskische Gresellschaft : Jahresbericht 1918.
’

Leipzig Deutsche Morgenlandische G-esellschaft s. : Halle.

Leipzig Naturforschende Gesellschaft : Sitzungsberichte 43 u. 44

1916/17 (1918).

Lemberg Towarzystwo ludoznawczy : Kwartalnik etnograficzny

Lud 19 1913 (1915) 20 1/2 1918.

Linz Museum Francisco-Carolinum : Jahres-Bericht 76 1918.

Llibeck Yerein fiir Liibeckische Geschichte und Altertumskunde

:

Zeitschrift 192 1918.

— Mitteilungen 13 s—s 1917/18.

Luxemburg Institut gr.-duc. de Luxembourg: Publications Sect,

d. sciences natur. u. mathem.. 27 (A) 1902.

— Section des sciences naturelles, physiques et math^matiques

;

Archives trimestrielles nouv. s6r. 6 1911 7 1912/17 (1917).

Luzern Historischer Yerein der Y Orte Luzern, Uri, Schwyz,

Unterwalden und Zug: Der Geschiohtsfreund 72 1917.

Hadrid R. Academia de la historia: Boletin 70 19176.

Magdeburg Yerein fur Geschichte und Altertumskunde des Herzog-

tums und Erzstifts Magdeburg: Geschichts-Blatter fiir Stadt

und Land Magdeburg 51/52 1916/17 (1918).

Mainz Romisch-Germanisches Central-Museum und Yerein zur Er-
forschung der Rheinischen Geschichte und Altertiimer : Mainzer
Zeitschrift 11 1916,
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Mannheim Alterttirnsverein : Mannheimer Q-escMchtsblStter 18 1917

ii/i2 19 1918 1—10 .

Marhnrg Gresellschaft ztir Befordertmg der gesamten Naturwissen-

schaften: Schriften 14i 1917 2 1918.

— Sitznngsberichte 1917 (1918).

Metz Gresellschaft fur Lothringische Glesebicbte und Altertums-

knnde: Jahrbuch 26 1914 Tafeln, Karten und Tabellen 1915

27/28 1916/16 (1917).

Miinehen K. Bayer. Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 1917.

— Abhandlungen Mathem.-physik. Kl. 289 . 10 . 1917. Philos.-philol.

u. hist. Kl. 30 1 1918.

— Sitzungsberichte Mathem.-physik. Kl. 19173. Philos.-philol.

u. hist. Kl. 1917 s—10 ;
SchluBheft. 1918 1 .

— Neue Annalen der K. Stemwarte 61 1917.

— Kinsterwalder, S., Alte und neue Mittel der Landesvermessung

Festrede 1917. *

— Historische Kommission; Bericht iiber die 58. Vollversammlung

1918. [2 Expl.]

Miinehen HistorisoherVereinvon Oberbayem: Oberbayerisches Ar-

chiv fiir yaterlandische Greschichte 61 1918.

— Altbayerische Monatsschrift 14 19173.

Miinehen K. Technische Hochschule; Doktordissertationen 1917

W. Eberle, M. Palch, K. Hencky, M. Jacobi, W. Kedenbacher,

K. Koedel, M. v. Scheubner-Kichter, W. Schmidt, J. van der

Schoot, L. Schultheifi, F. Winkler, E. Zwanziger.

Niirnherg Verein fiir Geschichte der Stadt Niimberg: Jahres-

bericht 38—40 1915—17 (1916-18).

— Mitteilungeai 22 1918.

!Niirnherg Naturhistorische Gesellschaft : Jahresbericht 1917 (1918).

— Abhandlungen 21 2 1917.

Niimberg Germanisehes Nationalmuseum: Anzeiger 1917.

Planen i. V. Verein fiir Vogtl. Geschichte und Altertumskunde

:

Mitteilungen 28. Jahresschrift 1918.

Posen Historische Gesellschaft fiir die Provinz Posen und Histo-

rische Gesellschaft fiir den Netzedistrikt; Zeitschrift Beil. Histo-

rische Monatsblatter 17 1916 18 1917.

Potsdam K. PreuB. Geodatisches Institut; Veroffentlichung N. F.

75 -1918.

— Zentralbureau der intemationalen Erdmessung Verbffent-
' lichungen N.F. 32 1918.

Prag K. B5hm. Gesellschaft der Wissenschaften (Kr. Ceskd

spoleSnost nduk): Jahresbericht 1915 (1916) 1917 (1918).
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— Sitzungsberichte (V6stnik)Mathein.-naturwiss. Kl. (Tr. matbem.-

prirod.) 1916 (1917) 1917 (1918). Kl. f. PMosophie, Gescbichte

Ti. Pbilologie (Tr. filos.-histor.-jazyk.) 1916 (1917) 1917 (1918).

— 8^)18^ poctln4 jubelejni cenou 1 1887 3 1890 4 1890 15 1904 16

190420 1913.

Prag Yerein fiir Geschickte der Deutscken in Bohmen: Mittei-

lungen B5 1917 56 1918.

Prag Deutscker Katurwissensckaftlick - medizinisoker Yerein fiir

Bobmen „Lotos“: Lotos N. P. 65 1917.

Prag-Wrseliowitz Knopf-Mnsenm Heinriob "Waldes: Bericbte Dtscbe.

Ausg. 2 19172/4 3 1918 1 /2 .

Regensbarg, Historiscber Yerein von Oberpfalz und Eegensbnrgj:

Yerbandlnngen 67 (59 n. P.) 1917 68 (60 n. P.) 1918.

Sarajevo Bosn.-Herz. Institnt fiir Balkanforscbnng : Znr Kunde
der Balkanbalbinsel I Reisen nnd Beobacbtnngen 19. 20. 1918.

II Quellen und Porscbungen 6 1917. .

Scbaffhausen Historiscb-antiquariscber Yerein des Kantons Scbaff-

bausen: Beitrage znr Yaterlandiscben Gesobicbte 9 1918.

Stavanger Stavanger Mnsenm; Aarsbefte 1916 27 (1917).

Stoekbolm K. Svenska Yetenskapsakademien : Arsbok 15 1917.

— Handlingar n. f. 55 1915—16 56 1916—17.

— Arkiv for botanik 144 1916—17.

— Arkiv for kemi, mineralogi ocb geologi 64 . 5 . 1917.

— Arkiv for matematik, astronomi ocb fysik 11 4 1916—17,12
1917.

— Arkiv for zoologi 10 4 1916—17 II 1/2 1917.

— Astronomiska iakttagelser ocb nndersokningar §, Stockbolms

observatorinm 10 4—6 (44—46) 1916—17.

Stoekbolm Hogskolas matem. - natnrvet. avdelning: Akademiska
avbandlingar 1918 G. Aminoff, E. Hille.

Stralsund Riigiseb-Pommersober Gesebiebtsverein s. : Greifswald.

StraBburg Wissenschaftliobe Gesellscbaft : Sebriften 31—36
1917—18.

StraBburg Historiscb-literariscber Zweigverein des Yogesen-Clubs

:

Jabrbucb fiir Gesebiebte, Spracbe nnd Literatur Elsass-Lo-
tbringens 33 1917.

StraBburg Intemat. Kommission fiir wissenscbaftlicbe Lnftscbiff-

fabrt (Commission intern, pour 1’aerostation scientifiqne) : Yer-
offentlicbungen (Publications) 1913 1/2 (1917) 5 (1918).

Stuttgart Wurttemb. Kommission fiir Landesgesebiebte : Wurt^em-
bergisebe Yierteljabrsbefte fiir Landesgesebiebte 26 19178/4 .
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Thorn Coppermcus-Verein fur Wissenschaft und Kunst: Mit-

teilungeu 26 1917.

Upsala Meteorologiska institutionen (Observatoire m4t^orologique

de l’uiiiversit4) : Bulletiii mensuel 49 1917 (1917—18).

Utrecht Sterrewacht (Obseryatoire) : Eecbercbes astronomiques 7

1917.

Wien Kais. Akademie der Wissenschaften: Almanacb 67 1917.

— Denkschriften Mathem.-naturwiss. El. 93 1917. Pbilos.-hist.

El. 59 1-8 1917 60i-s 1916—17.
— Sitzungsbericbte Mathem.-naturwiss. El. Eegister 18 zu 121/126

1912/16 (1917). Abt. I 125 I9I67-10 126i-9 1917. Abt. Ila
125 1916 8 . 10 . 126 1917 1-9. Abt.nb 125 1916 8-10 126 1917

127 1,2 1918. Abtlg. Ill 124—126 1916—17. Pbnos.-bist. El.

180 1 1916 1812.4.6.1917 1822-4 1917 183 2.4.5.1917 184

2-5 1917 185 i .3-5 1917—18 186 i-s 1918 187i.2. 1918 188 4

1918.

Mathem.-naturwiss. El. Erdbeben-Eommission : Mitteilungen N.

E. 49 1916 60 1917.

— Philos.-hist. El. Historische Eommission: Venetianiscbe De-

peschen vom Eaiserhofe (Dispacci di Grermania) 2. Abthlg. 1

1901.

— — Fontes rerum austriacarum Osterreichische Greschichts-

quellen 2. Abtlg. 68 1918.

Wien Prahistorische Gesellschaft: Wiener Prahistorische Zeit-

schrift 4 1917.

Wien Forschungsinstitut fiir OHen und Orient ; Berichte 3 1916—17.

[2 Expl.]

Wien Osterreich. Eommission fiir die Internationale Erdmessung:

Verhandlungen ProtokoUe fiber die am 31. Oktober und 12. De-

zember 1916 abgehaltenen Sitzungen (1917) [2 Expl.] am 16. Ja-

nuar, 10. Marz, 4. April, 4. Juli, 17. Oktober und 16. De-

zember 1917 abgehaltenen Sitzungen (1918) [2 Expl.].

Wien Eais.-kgl. Geologische Reichsanstalt: Jahxbuch 66 I9I62—4

(1917) 67 1917 1 (1918).

— Verhandlungen 1917.

Wien E. k. Zentral-Anstalt fiir Meteorologie und Geodjmamik:

Jahrbficher N. F. 49 (57) 1912 Anhg. (1914) 61 (69) 1914 (1917).

— Elimatographie von Osterreich 7 1917 8 1918.

— Meteorologische Zeitschrift 34 (^Zeitschrift der E. E. Osterr.

Gesellschaft fiir Meteorologie* 62) 1917io— 12 36 (63) 1918 1—8 .

Wiesbaden Nass. Verein fiir Eaturkunde: Jahrbficher 70 1918.
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Wolfcnbiittel GrescMclitsverem fur das Herzogtum Braunschweig
s. : Braunschweig.

Wiirzhnrg Historischer Verein von Unterfranken und AscLaffen-

burg: Jahres-Beriebt 1915 (1916) 1916 (1917).

— AreWv 68 1916 69 1917.

Wttrzburg Physikalisch-medicinische G-esellschaft : Verhandlungen

N. P. 46i-s 1917.

— Sitzungs-Bericlite 1917 1—e.

Ziii’ich Antiq[aarische GreseJlschaft : Mitteilungen 283 (82) 1918.

Ziirich Naturforsebende Gesellscbaft : Vierteljabrsscbrift 62 1917

ak 63 1918 1/2.

Ziirich Sebweizer. Landesmuseum ; Jabresberiebt 26 1917 (1918).— Anzeiger fiir Sebweizerisebe Altertumskunde Indicateur d’anti-

quit4s suisses N. P. 19 19174 (1918) 20 1918 1.2.

Ziirich Sebweizer. Meteorologiscbe Zentralanstalt : Jabresberiebt

des Sebweizeriseben Erdbebendienstes 1916 (Separatabdr. a. d.

Annalen der Sebweizeriseben Meteorologiscben Zentralanstalt

1916) (1917).

B. Die sonst noch eingegangenen Druckschriften.

Acta .matbematica Zeitsebrift brsg. v.- Journal r4d. p. G-. Mittag-
Leffler Uppsala & Stockbolm 41 3 1917 4 1918.

Berndt) Gr., Druckfestigkeit von Glas und Quarz. Braunschweig
1917. (Sonderabdr. a. d. Verhandlungen d. Deutseben Pbysi-
kaliscben Gesellscbaft XIX. Jabrg. Xr. 23/24.)

Brandi^ Karl, Deutsche Gesebiebte. Berlin 1919.
Crlstof, Peter, Das Permatsebe Problem. Czernowitz 1918. [2 ExpL]
Bember, H., 1. Bericbt iiber die Ergebnisse der auf Teneriffa aus-

gefiihrten Arbeiten; tlber die Bestimmung der Losebmidtseben
Zabl aus Extinktionskoeffizienten des kurzwelbgen Sonnen-
licbts mit Hilfe eines licbtelektrischen Spektralpbotometers.
(Abdr. a. d. Bericbten d. Matbemat.-Physik. Klasse d. Konigl.
Sachs. Gesellscbaft d. Wissensebaften zu Leipzig, Bd. 67,

1915.) Sep.-Abdr. a. d. Annalen d. Physik 4. P. Bd.49 1916.
2. Bericbt: Bnchheim, W. u. Dember, H., Luftelektriscbe
Messungen auf Teneriffa. Abdr. a. d. Bericbten . . . L XVII. Bd.
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1915. Anhang zam 2. Bericht iiber die auf Teneriffa ausge-

fiih-rten Arbeiten: Beinber, H. u. UlbOj M., Drei optisch-mete-

orologiscbe Beobacbtungen. Abdr. a. d. Bericbten . . . LXVIII.
Bd. 1916. [3. Bericbt] : dies., tjber die scbeinbare Q-estalt

des Himmelsgewolbes. (G-iiimar auf Teuerifla, 18. Dez. 1916.)

Abdr. a. d. Bericbten . . . LXIX. Bd. 1917. [2 Expl] 4. Be-
ricbt: dies., tJber die spektrale Polarisation des diffusen

Sonnenlicbts in der Erdatmospbare. I. Teil; Beobacbtungen

neutraler Punkte. Abdr. a. d. Bericbten . . . LXIX. Bd. 1917.

7. Bericbt: dies., Versucb einer pbysikaliscben Lbsung des

Problems der sicbtbaren Grrbssenanderung von Sonne nnd Mond
in verscbiedenen Hoben iiber dem Horizont. Abdr. a. d. Be-

ricbten . . . LXIX. Bd. 1917.

Flora Batava 388/391 ’s-Gravenhage (La Haye) 1917.

Herbariuiu Tb. 0. Weigel Leipzig 46 1918.

Jahrbucb iiber die Fortscbritte der Matbematik Hrsg. v. Emil

Lampe Berlin 448 1918.

Jahresberiebt Herderscbe Yerlagsbandlung zu Freiburg im Breis-

gau 1917. [2 Expl.]

Liebermann, Felix, Sbakespeares Anscbauung von Staat, Gesell-

scbaft und Kircbe in „Heinricb VIII. “ Sonderabdr. a. Bei-

trage zur Literatur- und Tbeatergescbicbte Ludwig Geiger

zum 70. Geburtstage, 6. Jani 1918 als Festgabe dargebracbt

von der GeseUscbaft fiir Tbeatergescbicbte E. V. Berlin 1902

Berlin-Steglitz 1918.

Meifiner, 0., Tabellen zur isostatiscben Reduktion der Sehwerkraft.

Kiel 1918. Abdr. a. d. Astr. Nachr. Nr. 4924-25 (Bd. 208

Febr. 1918).

Mitteilungen, Astronomiscbe, gegriindet von Dr. Rudolf Wolf, hg.

V. A. Wolfer Zurich 1081917 1071918. [Aus; Vierteljabrs-

scbrift d. Naturforscbenden GeseUscbaft in Ziiricb.]

Mitteleuropa als KulturbegrifP Halbmonatsscbrift fiir Zukunfts-

kultur (Hg. : Prof. Dr. Karl Camillo Schneider) Wien [1. Jg.J

1917/18 17,18.22. (1918).

Reininghans, Fritz, Neue Theorie der Biegungs-Spannungen. Zu-

rich 1918.

Wagner, Herrm, Die Entwicklung der wissenscbaftlicben Nautik

im Beginn des Zeitalters der Entdeckungen naob neueren An-

scbauungen. Sonderabdr. a. d. „Annalen der Hydrographie

usw.“ 1918 Bd. 46, H. IH/IV bis IX/X. Berlin 1918.

Waite, Wilhelm, BeitrSge zur Energielehre. Hamburg 1917.
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Waite, Wilhelm, Eine Beue ErHarung der osmotischen imd elek-

trischen Erscheinungen. ebd. 1916.

WilstStter, Richard u. Stolle, Arthur, Aus dem Chemischen Lahora-

torium der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in

Miinchen Untersnchungen iiber die Assimilation der Kohlen-

saure. Berlin 1918.

Zsigmondy, Richard, Kolloidchemie 2. Anfl. Leipzig 1918.



Beneke’sclie Preisstiftiing.

Piir das Jake 1918 war die Aufgake gestellt: „Die ekemiseken

Vorgange, welche bei der Umwandlung des Blutfarbstofies in

Gallenfarbstoffe nnd weiter in Harn- und Kotfarbstoffe vor sick

geken, sind in exakter Weise klar zu legen nnd durok ansreickend

begriindete Strukturformeln zu erklaren". Mit Eiicksickt-anf den

Krieg ist der Termin flir Ablieferung von Bewerbnngssckriften

au£ den 31. August 1919 kinausgeschoben.

Bur die neue Bewerbungsperiode hat die Bakultat folgende

Aufgabe gestellt:

„Die deutsck-franzbsische Grenze soli nack den Quellen zu-

nackst des Mittelalters, moglickst auck kartograpkisck dargesteUt

werden.“

Bewerbnngssckriften sind bis zum 31. August 1921 einzureicken.

Die philosophisclie Fakultat

der Georg -August - Uuiversitat.

Der Dekan.

JR,. Reitzenstein.

Nachrichten; gesckaftliehe Mitteiinugen 1919. 1. 3



Bericht der Kommission fiir die Herausgabe

der alteren Papsturkunde 1918/19.

Das Unternelimen staad im verflossenen Jahr noch ganz unter

dem schweren Druck der Kriegszeit und hat nur muhsam in Gang
gehalten werden kSnnen. Denn an eine Wiederanfnahme der Ar-

beiten fiir die Italia pontifioia und fiir die Gallia pontificia konnte

in keiner Weise gedacht -werden. Selbst die Arbeiten an der

Germania pontificia konnten nur mit Miihe weitergefiihrt

werden.

Den Teil, der die Magdebnrger Provinz und den Anhang

Polen umfassen soil, hat zwar Professor Kehr nahezu zum Ab-

schluB gebracht, so daB mit dem Drncke begonnen werden koimte,

wenn die wirtsohaftlichen Verhaltnisse dies erlaubten. Aber daran

ist zunachst noch nicht zu denken. Das Material fiir Polen weist

zndem noch Liioken auf, die in den gegenwartigen Zeitlauften

nicht ausgefiillt werden konnen. Dock wird, sobald die TJmstande

es erlanben, mit dem Drucke begonnen w<irden.

Den Teil, der die Mainzer Provinz behandelt, hat Professor

Brackmann in Konigsberg nur wenig fordem konnen. Er hat

zwar die Arbeit an dem deutschen Teile der Konstanzer Diozese

mit Erfolg fortgesetzt und die Arbeit an dem Schweizer Teile in

Angriff genommen, aber ohne eine Re-vision des Materials an Ort und
Stelle, vorziiglich in Earlsruhe und Miinchen, ist ein Abschlufi

nicht moglich. Und wer konnte daran jetzt denken!

Das also wird die Sorge und die Aufgabe des kommenden
Jahres sein. Dafiir daB es moglich sein wird, auch die Arbeiten

an der Italia pontificia -wiederaufzunehmen, besteht wohl
eine gewisse HoflPnung, aber eine sichere Angabe daruber ist noch

nicht moglich.

Kehr.



Wedekind - Stiftung.

Unser Mitarbeiter Professor Braekmann berichtet iiber die

€rermania pontificia
; „ Die Zeitverhaltnisse haben die zum AbsckluB

des 2. Bandes notwendige Arcbivreise nscb. Karlsruhe uud Mimchen

verhindertj daher babe ich mich darauf beschranken miissen, die

Regestenarbeit fur den 2. Halbband fortzusetzen xind das Manu-

script fiir die Scbweizer Dibcesen zu fbrdern“.

Max Lehmann.

3 *



Elfter Bericht

iiber das Septuaginta - Fnternehmen,

(Bericlitsjalir 1918.)

Iii__ der Septuaginta - Kommission und der Arbeitsleitung ist

keine Andernng eingetreten.

Ein standiger Hilfsarbeiter war auch in diesem Jahre nickt

vorhanden, dock kaben im Sommer 1918 Herr Studienreferendar
P. Be er nnd mekrere Studenten stundenweise fiir das Unternehmen
gearbeitet, nnd Herr Beer kat diese Arbeit auck im Winter 1818/19,

iiackdem er Giottingen verlassen und eine Hauslekrerstelle in

Tkiiringen angenommen katte, nock etwas fortgesetzt.

Herr Prof. Raklfs kat die im vorigen Berickte augekiindigte
Arbeit „Uber einige alttestamentliche Handsckriften des Abessinier-
klosters S. Stefano zu Rom* in den Nackrichten der (xesellschaft,.

Pkilol.-kist. Kl. 1918, S. 161—203 verolfentlickt. Sie ist zugleick
separat als 1. Heft des 3. Bandes der Mitteilungen des Septuaginta-
TJnternekmens erschienen.

Im iibrigen gait seine Arbeit der Vorbereitung einer Hand-
ausgabe der Septuaginta. Hieriiber ist folgendes zu berichten.
Her kauptsacklichste Endzweck des Septuaginta-TJnternekmens ist

eine grofie, auf selbstandiger Durckforsckung des gesamten kand-
sckriftlicken Materials beruhende und wirklick kritiscke Ausgabe
der Septuaginta. Die Vorarbeiten hierfur' waren vor dem Kriege
so weit gedieken, dafi man gerade daran geken wollte, mit der
probeweisen Bearbeitnng einiger Apokrypken zu beginnen. Aber
infolge des Krieges muBte, wie im Berickte iiber das Jakr 1914
mitgeteilt ist, die Arbeit an dieser grofien Ausgabe vorlaufig ein-

gestellt werden, und auch jetzt lafit sick nock nickt iiberseken, wann
sie mit gegriiudeter Aussicht auf Erfolg wird wiederaufgenommen
werden konnen, da die politiscke Lage nock so ungeklart ist, dafi

wir nickt wissen, mit welcken pekuniaren Mitteln wir in Zukunft
werden zu recknen kaben, und da auck der Zugang zu dem in den
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Bibliotheken der verschiedensten Lander zerstrenten handschrlft-

lichen Material kaum sckon in nackster Zeit so tmbekindert sein

wird, wie es fiir unsere ZweSke erforderlich ist. Unter diesen

Umstanden diirfen wir es als eine besonders gliickliche Biigung

betrackten, dafi wir jetzt wenigstens in der Lage sind, mit der

Bearbeitung einer kleineren Ansgabe zu beginnen, wie sie von

den versckiedensten Seiten sckon oft und dringend gewiinsckt ist.

nnd wie sie auck das Septuaginta-Unternekmen von jeker, aller-

dings eigentlich erst nach der groBen Ansgabe und als eine Art

Auszug aus ihr, geplant katte. Diese kleinere Ansgabe wird im

Verlage der Priyilegierten Wlirttembergischen Bibelanstalt zu

Stuttgart, welcke auck ikrerseits sckon seit langerer Zeit eine

Handausgabe der Septuaginta geplant katte, ersckeinen und von

ikr zu einem moglickst billigen Preise verkauft warden, so daB

ihre AnsckafFung alien fiir die Septuaginta Intere^sierten moglick

sein wird. Der Verlagsvertrag dariiber ist zwischen der Gresell-

sckaft der Wissensckaften zu Gottingen und der Privilegierten

Wlirttembergiscken Bibelanstalt zu Stuttgart im Juni 1918 ge-

schlossen. Uber die Anlage dieser Handausgabe laiJt sick vorlaufig

nur mitteilen, daB sie im XJntersckiede von der einzigen zur Zeit

braucbbaren Handausgabe von Swete, welcke bloB ein nur in Kleinig-

keiten verbesserter Abdruck des Codex Vaticanus (resp. Sinaiticus

Oder Alexandrinus) mit den Varianten einiger anderen Hand-

sckriften ist, durckaus kritisck sein und sick auf eine Durckarbei-

tung des gesamten jeweils zur Verfiignng stekenden Materials

grllnden soil. Die kierauf verwendete Arbeit wird also zugleich

eine Vorarbeit fiir die einstweilen zuriickgestellte grofie Ansgabe sein.

Die Septuaginta-Kommission.



Bekanntmacliung iiber die Lagardesche Stiftung.

NacMem am 9. Februar des vergangenen Jahres Frau Anna

de Lagarde, die Witwe des am 22. Dezember 1891 verstorbenen

Q-ottinger Professors Paul de Lagarde, gleicbfalls yerstorben ist,

konnen die Zinsen der Lagardeschen Stiftung nunmehr fiir den

Druck von Textausgaben aus folgenden Gebieten verwendet werden :

1) Patristische und scholastiscbe Teste in griecbiscker und

lateinischex Spracbe.

2) Teste der semitiscben Literaturen mit Ausnabme des Assy-

riscken und der spezifiscb jiidischenWerke des spateren Mittelalters.

3) Teste der eraniscben und neuagyptiscken (also nickt der

hieroglypMscben) Literaturen.

4) Zur Erlauterung der Zulturgescbicbte dienlicbe Teste des

europaiscken Mittelalters, wie etwa Vinzenz von Beauvais; auch

Arzte, Chemiker, Botaniker des europaiscben Mittelalters.

6) Briefwecbsel verdienter Gelekrten, aber nur in ckronologiscb

geordneten Gesamtausgaben mit knappen Erlauterungen, Einlei-

tungen und Registern, z. B. J. Scaliger.

6) In sick abgescklossene Folgen sackKck oder stilistisck be-

deutender Gesandtsckaftsberickte, und vollstandige Folgen der Briefe

bekannterer Staatsmanner
;
auck die Scbriften von H. Estienne,

Languet, Hotmail und aknlicken Mannern.

liber die auf Kosten der Stiftung zu druckenden Bande ent-

kalt das Testament des Erblassers eine groBe Zahl von Einzel-

bestimmungen, die kier nickt samtlick mitgeteilt werden konnen.

Hervorzukeben ist etwa, dafi sie „stets in Originalschriften, nie-

mals in sogenannter Transkription gedruckt werden miissen und
irgendwelcke tlbersetzung nickt entkalten diirfen", und dak sie

nur in Typendruck kergestellt werden und keine „Kupter-, Holz-

scknitt-j Stabltafeln, Steindrucke, Pkotograpkien und Karten, kurz

keiuerlei bildlicke DarsteUungen" entkalten durfen. tlbrigens mogen
alle Bearbeiter von Tester der genannten Gebiete, die daran

denken, fiir den Druck ikrer Teste die Lagardescke Stiftung in

Anspruck zu nekmen, sick behufs Mitteilung aller daran gekniipften

Bediugungen an die Lagarde-Kommission bei der Gesellsckaft der

Wissensckaften zu Gottingen wenden.

Der Eurator der Lagarde-Stiftung;

Sckroder.



Bericht der ReligionsgescMchtlichen Kommission

bei der KgL Gesellscliaft der Wissenschaften.

Trotz der fortdauernden Behindemng unserer Arbeit diirfen

wir jetzt boffen, die tlbersetzung wicbtiger japaniscber religibser

Texte (Kojiki und Nibongi) von Prof. K. Plorenz baldigst

vorlegen zu konnen.

H. Oldenberg.



Bericht liber den Stand der Herausgabe

von Gauss’ Werken.

Dreizehnter Bericlit.

Von

F. Klein.

Seit nnsexem letzten (zwolften) Bericlit ist der der reinen Mathe-

inatik gewidmete Band X, 1 yon Q-auB’ Werken erschienen; sein

Inhalt ist bereits im zwolften Berichte geschildert worden. Der

letzte Band, der noch nachgelassene Schriften yon GranB bringen

wird, ist der den nicht rein matbematischen Grebieten yon Q-aufi’

vyissenschaftliclier Tatigkeit gewidmete Band XI, 1, der zur Zeit im

Druek befindlick, nock im Laufe dieses Jabres fertiggestellt werden

soil, sofern die Scbwierigkeiten der angenblicklicben Lage die

stetige Fortfiibrung des Druckes gestatten werden.

Der Band bringt zunacbst Pbysikaliscbes, als Nacbtrag zu

Band V. Es sind dies einmal amtlicbe Bericbte Tiber die Her-

stellung der Hannbyerscben NormalmaBe- und G-ewichte, sowie

verscbiedene kleinere Beitrage znr Mecbanik nnd zur messenden

Bbysik, insbesondere zur Lebre yom Poucaultscben Bendel. Ferner

Erorterungen zur Lebre yom Magnetismus imd Q-alyanismus, nebst

dem amtlicben Bericbt iiber die Erricbtung des Erdmagnetiscben

Observatoriums und dem ausgedebnten ' Briefwecbsel iiber den

elektromagnetiscben Telegrapben; die ausfiibrlicbe Bescbreibung

dieses Telegrapben soli, als nicbt von Gaufi selbst berriibrend, dem
Aufsatz von CL Schafer iiber GauB als Pbysiker yorbebalten

bleiben. — Den BesobluB des pbysikaliscben Teiles macbt einzelnes

zur Dioptrik, imd neben einigen kleineren Briefstellen vermiscbten

1) Vergl. den zwolften Bericht in den Nachricliten von der Gesellschaft der

Wissenschaften zu Gottingen, 1917, Qeschaftliclie Mitteilnngen, S. 19.
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Inhalts, eine ansflihrliclie Darstellting „ Tiber die Zurlickfiihrung

der Wechselwirkungen zwischen galvanischen Stromen nnd Magne-
tismus anf absolute MaBe".

Anf die Physik folgt der AbschluB des astronomischen Teils

der Werke, namlich:

1) Chronologie, mit teils von GauB bereits verbffentlicliten,

teils aus dem NacHaB stammenden Erganziingen zu den schon im
Bande VI abgedruckten Stiicken

;

2) Nachtrage zur Theoretiscben Astronomie, insbesondere die

altesten von Gaufi angewanciten Methoden der Bahnbestiminung

nebst ihrer Anwendung auf Ceres;

3) Alle noch nicht veroffentlicliten NacblaBstiicke zur spha-

rischen und praktischen Astronomie, gleichsam als eine Fortsetzung

des VII. Bandes, dazu Befraktion, Kreismikrometer und Stellar-

astronomie

;

4) Eine Gruppe von teils von GauB selbst schon verbffent-

lichten, teils in anderen VerofFentlichungen enthaltenen, teils

endlich dem Nachlafi und dem Briefwechsel entnommenen Stiicken

zur Interpolation, dem Numerischen Bechnen und der Methode

der Kleinsten Quadrate.

Beschlossen wird der Band mit einer Beihe von kleineren, auf

yerschiedenartige Gegenstande, die sick in die Sparten der bisher

erschienenen Bande nicht einreihen lieBen, bezliglichen wissenschaft-

lichen Notizen (Varia). Darunter ist die Ausarbeitung der ersten

astronomischen Vorlesung, die GauB in Gottingen gehalten hat,

eine Handschrift, die Herrn C. GauB in Hameln gehort, und die

uns von ihrem Besitzer in dankenswerter Weise zur Verftigung

gestellt worden ist; ferner die deutsche Passung der Einleitung

zur Theoria Motus, und ein Auszug aus der 1813 im zweiten

Bande der Gottinger Commentationes recentiores erschienenen Ab-

handlung iiber die Anziehung der Ellipsoide in franzosischer Sprache,

den GanB dem im Bande X, 1, S. 378 abgedrnckten Briefe an

Laplace vom 5. November 1812 beigelegt hatte. Die Handschrift

dieses Auszuges hat mannigfache Schicksale gehabt. In seinem

„Eloge historique de Michel Chasles", (1892) schreibt J. Bertrand

das folgende
: „ * . • Chasles m’apportait en echange un pr^cieux

autographe de Gauss. C’4tait le resum4 in^dit, dcrit pour Laplace,

du beau M^moire sur I’attraction des ellipsoides. La demonstration

est reduite au plus petit nombre de lignes qu’il soit possible; il

semble que Gauss ait voulu, a Tavance, vaincre en simplicite le

memoire tant admire de Chasles sur le m^me sujet. Ce petit

chef-d^oeuvre calligraphie par son illustre auteur avec une sorte
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de coquetterie, se trouve aujonrd’hui a Stockholm parmi les papiers

laiss^s par Mme. de Kowalewski, qui I’avait admir^, et a qni j’en

ayait fait don . . Gr. Mittag-Lefflerj in dessen Besitz die Hand-

schrift sich jetzt hefindet, war so frexindlich; uns eine photo-

graphische Nachbildung davon znr Verfiigung zu stellen, wofiir

ihm anch an dieser Stelle der verhindlichste Dank ansgesprochen

sei. Die Herausgabe der physikalischen Stiicke besorgt Clemens

Schafer (Breslau), die der chronologischen A. Loewy (Freiburg i. Br.),

die der astronomischen M. Brendel (Frankfurt a. Main) im Verein

mit Birck (Potsdam), der die Stellarastronomic bearbeitet, die der

Varia L. Schlesinger (GieJBen), der auch die allgemeine Redaktion

des Bandes ubernommen hat.

Die „Materialien fur eme wissenschaftliche Biographie von

GrauB“, von denen das ersie Heft (Bachmann) im Jahre 1911, das

zweite und dritte (Schlesinger) 1912 erschienen, konnten rlistig ge-

fordert wcrden. Es wurden 1918 drei Hefte ausgegeben, namlich

Heft IV, „C. F. GrauS als Zahlenrechner“ von A. Galle (Potsdam),

Heft V. „C. F. Gaufi als Geometer‘s von P. Stackel (Heidelberg),

Heft VI. „tJber die Wechselwirkung zwischen Zahlenrechnen und

Zahlentheorie bei C, F. Gau6“ von Ph. Maennchen (GieBen); das

Heft VII. „ Tiber die astronomischen Arbeiten von GauB“ von
M. Brendel (Frankfurt a. Main) hefindet sich im Druck; der erste

Teil, der die Theoretische Astronomic behandelt, wird demnachst

ausgegeben werden kbnnen.



Bericht der Kommission der "Wolfskehl-Stiftung,

1918—19.

Anf Einladting der Kommission der Wolfskehl-Stiftang wurden

im Lanfe des Jahres von Herm Drie sch (Heidelberg) physikaliscb-

philosopbische Vortrage gehalten.

Hilbert.



Beiicht der Kommission fiir luftelektrische Forscliung.

Wiederum waren die Arbeiten im wesentlichen axif die Frage

nacli der TTrsache der elektrischen Ladungen der Atmosphare und

ihrer Ausscheidungen gericbtet. Es handelt sick teils um phy-

sikalische Fragen, teils um Aufdeckung der besonderen Verkalt-

nisse in der Atmosphare. Im Hinblick. Merauf wurde der Zu-

sammenkang der Elektrisierung mit den meteorologiscken Vor-

gangen xmtersuckt und durck Beobacktungen bei Grewittern und

Been gestutzt. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Pkanomen
der plotzlichen Entladung, der Blitzbildung, gesckenkt, Im Zu-

sammenkang damit stekt die Elektrisierung der Wolken.

Die instrumentellen Einricktungen und ikrer Wirkungsweise

wurden weiter untersuckt. Entspreckende Verbesserungen sind

teils gemackt, teils nock im Werden.

Infolge einer Anregung durck auswartige Beobacktungen

wurden in denletzten Monaten von Dr. Roesener mit Registrier-

Instrumenten Untersuckungen uber die Anderung der Leitfakigkeit

der Luft in gescklossenen Raumen
.

gemackt. Der Weggang Dr.

Roesener’s von Giottingen kat die Arbeiten zur Zeit unterbrocken,

dock wird die Fortsetzung vorbereitet.

E. Wieckert.



XVIII. Bericlit ilber das Samoa-Observatormm fiir das

Jahr 1918/19.

Vom Samoa-Observatormm in Apia ist als letzte Nacbricht

ein Brief eingetroffen, der dort am 6. Pebruar 1919 abgeschickt

wurde. Danach. hat Professor Angenheister den Betrieb anfrecht

erhalten und hofft, nnn bald nach Enropa zurlickkehren zu konnen.

Der Mechaniker des Observatoriums P-^ Liebrecht wurde

Ende 1918 ans dem Heere entlassen und arbeitet seitdem im Q-eo-

physikalischen Institute

Eraulein P. Kreibohm, die Sekretarin des Gottinger Samoa-

Biirosj war wiederum nur einen Tag in derWoche im Biiro tatig,

im librigen arbeitet sie noch in der hiesigen Modell-Versuchs-An-

stalt fiir Aerodynamik.
E. W i echert.



Bericht

liber die ansgesetzten Preisaufgaben.

Ptir die auf das Jahr 1919 von der philologisch-historisohen

Klasse wiederholt gestellte (philologische) Preisaufgabe ist aiioh

diesmal keine Bewerbnngsschrift eingegangen.

Die fiir das Jahr 1921 von der mathematiscb-pliysikalischen

Klasse gestellte Preisaufgabe lautet:

Miemann hat mrmutet, dafi alle nicht negativen Nullstellen der

ZetafunUion den reellen Teil V2 hahen, Es soil diese Vermuttmg

betviesen oder loiderlegt ioerden, Gelingt Iceins von leiden oder sollte

die LDsimg inmischen verdffeyitliclit luerden, so Icommen fiir den Preis

auch andere wkMige Entdeckungen uber die Lage der Wur^eln der

Eiernannscheoi Zetafunktion oder verwandter Funktiomn (0.B. Biriclilet*

sche L-Funklionenj DedekindscJie ZetafunUion^ die einem Korper ent-

spricM) in Betracht

Die zur Bewerbung um den Preis bestimmten Arbeiten miissen

vor dem 1. August 1921 an die Konigliche Gresellscliaft der Wissen-
'Schaften eingeliefert werden, mit einem Spruch versehen und von
einem versiegelten Zettel begleitet sein, der auBen den Spiack
tragt, der die Arbeit kennzeicbnet, und innen den Namen und den
Wohnort des Verfassers entbalt. Der Preis betragt 1000 Mark,

Aufierdem hat die Gesellschaft beschlossen, den Terrain fiir

die auf 1917 gestellte (botanische) Preisaufgabe noch nachtraglich
auf den 1. Pebruar 1921 hinauszuschiebenj in Anbetracht dessen
daB Bearbeiter durch den Krieg am AbschluB ihrer Arbeit ge-
hindert sein konnen.



Landscliaftenj Vegetation nnd Bingeborne

in Dentech-Ostafrika,

Yon

A. Peter.

Ein lebenslang gehegier Wunscli ging mir in Erfiillung, als

ich im Jnli 1913 mit dankenswerter Unterstiitzung der Gresell-

sckaft der "Wissenschaften eine Forscknngsreise nack Afrika nnter-

nekmen konnte. Die Reise war so beabsicktigt, daB ick znerst

ein paar Monate in D. SW. Afrika verweilen woUte, nm dessen

von Natiirwnndern erfiillte, durcb alle Merkmale nrzeitlicker Ent-

wicklnng nnd ersicktlicker Anpassung an extreme klimatiscke Ver-

kaltnisse ansgezeicknete Pflanzenwelt kennen zn lernen. Dann
sollte ein kursorischer Besuck der siidlicksten Lander Afrikas vom
Kap der Grnten Hoffnung bis znm SambesifluB folgen. Endlick

war ein langerer Anfenthalt in D. 0. Afrika geplant, der mir einen

TJberblick der Vegetationsformationen dieses weiten, Deutschland

an Placke fast nm das doppelte ubertreifendenj fiir Deutsche Kultur-

arbeit so anssicktsvollen Grebietes versckaffen wiirde.

Dieser Reiseplan wnrde, dnrck Zeit nnd Gelegenkeit nock er-

weitert, vollkommen durchgefukrt.

Wie ick von Swakopmnnd ans mit meinem Assistenten, dem

Diplom-Landwirt Heinrich Dingier, dnrck Wiisten nnd Steppen

nack Windknk zog, wobei es mir ein vom Gonvernenr gewakrter

Extrazng moglick mackte, an beliebiger Stelle zn halten, zn bota-

nisiereH nnd pkotograpbieren; — wie die Reise im Ocksenwagen

von Okakandja znm Waterberg nnd weiter nack Tsumeb nnd znm
Otjikoto-See im Norden des Landes vor sick ging, — wie dann

die Eisenbaknfakrt fast der ganzen Ansdeknnng des Schutzgebietes

nack von Tsumeb bis Keetmannskoop, zuletzt nack Liideritzbuckt

erfolgte, das alles kann ick kier nickt schilderii. Ebenso gestattet
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die zugemessene Zeit es Bichtj meinen mit Anfbieturig aller Krafte

ausgeflihrten Zug von Kapstadt aus in das Urwaldgebiet von

Knysna; nach. Port Elizabeth^ durcli die Karroo, Transvaal and

Ehodesia bis zu den liberans grobartigen Victoria- Wasserfalien

des Sambesi nnd quer durci. Mossambik nach Beira zn beschreiben.

Meine hentigen Mitteilungen miissen sich daranf beschranken,

einen knrzen Einblick in einige von den vielen Landschaften D. 0.

Afrikas nach ihrem geographischen Charakter, ihrer Pflanzenwelt

nnd ihren Bewohnern zn gewahren, soweit ich sie ans eigener An-

schaunng kenne. Seine Ansgestaltnng zn einer Tvissenschaftlich

vertieften TJbersicht erscheint im Angenblick nntunlich, weil ich

erst vor 5 Wochen ans der Grefangenschaft im Schwarzen Erdteil

znrlickgekehrt bin, nnd anch die Matcrialien zn einer wissenscbaft-

lichen Behandlung mir noch nicht vollstandig znr Hand liegen.

Es erscheint mir angemessen, in dieser Stnnde Kiistenlandschaften,

Grebirge, TJrwalder und Steppenlandschaften am Auge vorlibergehen

zu lassen,

Wer D. 0. Afrika vom Indischen Ocean ans besucht, wird von

der Ktiste je nach der Stelle, die er znerst betritt, verschiedene

Eindrhcke in sich anfnehmen. Das Landschaftsbild, das er in

Tanga bekommt, gleicht dnrchaus nicht dem von Daressalam, das

in der weiten blanen Meeresbucht, mit seinem Palmenstrand nnd

dem frenndlichen Hanserkranz an Schbnheit nnd Ehlle mit jeder

anderen Tropenkliste w'etteifert, Ein ganz anderes Bild gibt der Hlx-

gelstrand bei Bagamoyo, ^vo das praehtvoll hervortretende Bezirks-

amtsgebande mit dem Wifimann-Denkmal mitten in riesigen Kokos-

bestanden den britischen Kriegsschiffen ein so beqnemes Ziel dar-

geboten hat. Und wieder sehr verschieden davon sind die flachen

Strandlandschaften z-wischen Pangani nnd Saadani oder das Gebiet

der Krieks (erweiterten ElnBmllndnngen) von Tanga bis znr nord-

lichen Landesgrenze bei Jassini.

Der Steilstrand von Tanga wird dnrch Korallenkalkgestein

bedingt, dessen Trlimmer anch dranfien im Meer als kleine Inseln

liegen, nnd dessen Vorspriinge im Has Easone ein heranstretendes

Kap bilden, das die Landung der britischen Trnppen zn Anfang
November 1914 verdeckte. Nebenhei gesagt: bei Gelegenheit der

Aushebnng von Schhtzengraben dicht bei der Stadt wnrden, wie
ein Beteiligter mir erzahlt hat, fossile Enochen gefnnden, die mog-
licherweise zu einer 'ahnlichen Anhaufnng der Reste von Hiesen-
sanriern gehoren, wie die weiter shdlich im Lande schon bekannte.

Die reichgegliederten Bnchten nbrdlich von Tanga sind mit,
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einem Mangrovenbestande erfullt, dessen Starame teils mittelst

ibrer Strebewurzeln im Scblickboden, des Meeresafers sicb ver-

ankern, teils aus ihren anterirdisck hinlaafenden Warzeln Fort-

satze in die Lnft emporstrecken, die der unbebinderten Atmting

aucb dann nocb -dienen, wenn der Mangroven-wald scbon einige

Dezimeter von der steigenden Flut iiberscbwemmt worden ist.

Einen tmansloscblicben Eindruck macbt es, wenn bei bober Flat

and kraftigem Winde die scbaambedeckten Wellen des Meer'es

darcb die Eionen der Mangrovenbanme bindarchwogen and sie

rastlos in anregelmafiig-beftige Scbwankangen versetzen, ein Bild

der Unrabe and Wildbeit, aaf das der eines solcben Anblicks

Ungewobnte mit Scbeu binabblickt.

Der Flacbstrand zwiscben Pangani and Sadani bietet wie

gesagt ein vollig anderes Landscbaftsbild dar. Der eigentlicbe

Sandstrand ist schmal, streckenweise nar 20 m breit, vor ihm

debnt sich zar Ebbezeit ein weiter Schlickgrand, der in die ofFene

See, aaslaaft. Der Scblick ist oft auf grofie Flacben mit See-

grasern: Cymodooea- and Halophila- Arten bewacbsen. Er
lagert Tiber einem am Strande sich meilenlang hinziebenden Ko-
rallenvorland, auf dessen Abbrachkante weit drauBen eine macbtige

Brandang stebt. Einsam liegt weitab im Meere ein Inselcben, das

wie ein Heines Helgoland anmatet.

Langgestreckte Aasternbanke besaamen die Ebbegrenze and

ragen bei Niedrigwasser so weit empor, daB man aaf ibnen ent-

lang geben kann. Die Mascbeln sind in metergroBen Elampen
dicbt gedrangt, die Tiere klein aber woblschmeckend. Als TJnter-

grand dient diesen Austembanken ein FelsenrifP, das den Strand-

saam in karzem Abstand begleitet oder an ihn berankommt. Die

Felsmasse ist stark zerHiiftet, in den Rissen wacbsen Meeresalgen,

anter ibnen die Art, welche das Agar-Agar liefert, zahlreicbe

flinke Tascbenkrebse mit groBen Scbeeren tammeln sicb dazwischen,

and im tieferenWasser scbwimmen Qaallen von 30—40 cm Darcb-

messer, deren Nesselorgane empfindlicb za brennen vermogen.

Nocb im flacben Wasser, aber scbon weit draaBen gegen die

bobe Brandang bin, haben die Eingebornen ofters kilometerlange

„Fiscbgarten“, das sind mit grobem Reisig eingezaunte Flacben,

in denen bei ablaafender Flut Fiscbe, Langasten, Seescbildbroten

and anderes Gretier zariickgebalten werden. Ich sab riesige See-

scbildkroten, deren Riickenpanzer langer war als 1 m.

Selten kommt es vor, daB eine 3—5 m lange Robbe, die an

den Kiisten des Indischen Oceans friiber weit verbreitet war, jetzt

aber scbon za einer der grofiten Raritaten geworden ist, die See-

XachricMen; gescliiift]. Mitteilungen 1619, 1. 4
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jungfer oder der Dujong, sioh. im Netz des Fischers fSngt und darin

ersaoft. Einen Schadel und Knochen dieses merkwiirdigeu Tieres,

das in der Phantasie alterer Seefahrer eine groBe Eolle gespielt

hat, habe ich mitgebracht.

"Wo groBere oder kleinere Fliisse, deren ,es nicht wenige gibty

in das Meet ansmiinden, sind sie oft sehr verbreitert und bilden

sog. Krieks, flache Wasserrinnen mit reicher Mangrovenvege-

tation. An ihnen sieht -man offers vollkommene Dickichte des 2 m
hohen Farngewachses Chrys odium anreum, des einzigen, das Salz-

wasser vertrSgt und sioh auch noch weit im Binnenlande auf soge-

nannten Natronstellen findet. Man uberschreitet die Krieks mit

Hilfe von Ausleger-Einbaumen, das sind von den Eingebornen aus

einem einzigen Baumstamm hergestellte Boote, Tiber welche der

Quere nach 2 Stangen gelegt und befestigt werden, an denen

beiderseits in 1,8 m Entfernung bretterartige Holzer mit scharfen

Spitzen, schrag nach innen gestellt, angebracht Tverden. Diese

Bretter liegen auf dem Wasser und verhindern das Umschlagen

des Bootes. Wenn die Tiefe des Kriek nur gering ist und Kroko-

dile nicht zu fiirchten sind, benutzen die des Weges kommenden

Eingebornen etwa vorhandene Furten, oft in langem GrSnsemarsch,

da sie wenn moglich in Gresellschaft gehen. TJnd dieses Eeisen zu

mehreren erscheint ihnen als zweckmaBig, weil es viele Lowen im

Lande gibt, die sehr geflirchtet werden. Nicht selten kommen
Eudel von 6—8 Lowen vor, die gemeinschaftlich jagen; die einen

versetzen das erstrebte Wild, insbesondere Wildschweine, durch

ihr Grebriill in Schrecken, wahrend die anderen in einiger Ent-

fernung wartenden Lowen die in sinnloser Angst daherstiirmende

Beute abfangen. Zuweilen horte ich die halbe Nacht hindnrch,

sogar bis auf nur 60 Schritt Entfernung von Zelt oder Wohnung
das iible Lowenkonzert, ja sogar in der Stadt Tanga selbst warden
diese dreisten Bestien, die sioh ubermafiig verihehrt hatten, nachdem
den Deutschen alle Schufiwaffen abgenommen worden waren, von
englischen Soldaten angeschossen bezw. erlegt.

Von dem schmalen eigentlichen Strand aus steigt das Land
ein wenig an. Die Sandflache wird durch kleine Dunen von
2—3 m Hohe begrenzt, auf denen in ununterbrochener Reihe nie-

drige Tiber den Sand hingestreckte Grewachse mit langen Auslaufern,

die Strandwinde (Ipomoea pes caprae) und die Strandbohne

(Canavalia obtusifolia) bliihen und ihre dicken Samen ver-

streuen. Stellenweise erregt Sophora argentea, ein etwa
2 m hoher Strauch mit vollkommen sflberweiBer atlasglanzender

Haarbekleidting aller Teile unsere Bewunderung, erne Reihe statt-
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liclier Casuarinen-Baume legt die Frage nahe, ob dieser austra-

liscbe Typus Mer -wohl urspriinglich einbeiiDisch sein mag? —
Auf der Diine siebt man bier xind da flacb-tricbterformige Grrnben

von Vi m Tiefe mit den Scbalen von je etwa 30 Eiern der groBen

Seesobildkrote. Diese Nester stellt das Tier wabrscbeinlicb in der

Weise ber, daB es znerst mit den FiiBen, dann aucb durcb Um-
drebungen des ganzen Korpers ein Loob im Sande ansscbarrt, in

das es znletzt die dick-pergamentscbaligen Eier ablegt. Merk-
wvirdig erscbien es mir, daB icb in der Nahe der Nester fast immer
aucb G-erippe dieser Riesenscbildkroten beobacbtete. Stirbt etwa
das Tier nacb dem Eierlegen an Erschopfung?

Hinter der Diine beginnt eine Buscbsteppe mit zab^reicben

Arten von Strancbern, aucb einigen Arten von Baumen. Der
Affenbrotbanm tritt bis an den Rand der Diine, dicbteBiische

eines verzweigten Bandanas von 8—9 mHohe und 20 mDurch-
messer fallen sebr auf, grofie Kandelaber-Eupborbien und
scblanke Terminalia-Baume erbeben sick binter ibnen, bie und
da wobl aucb ein Kopalbaum. Bn Gestriipp entfaltet der Dilleni-

aceenstraucb Tetracera Boiviniana seine talergroBen weiBen

Bliiten, dort stebt aucb ein fiir Ziegen totliob - giftiges Dicba-
petalum, und eine Crotalaria, nacb deren GenuB dem Rind-

vieb die Klauen so iibermaBig wachsen, daB die Tiere kanm mebr
geben konnen. Uber alles bin breitet sicb das seinem Bliitenbau*

nacb zu der Lorbeerfamilie geborige jedocb blattlose Scbmarotzer-

gewacbs Gassy tba filiformis, das vollig das Ausseben tmserer

heimatlicben Kleeseide bat, jedocb kraftiger ist. An den Zweigen

bangen, oft in dicbten Massen, gelbe, weiBe und graue Straucb-

flecbten, insbesondere eine Rocce 11a, aus der ein Lakmusfarbstoff

gewonnen werden konnte. Belebt wird diese Strandsteppe durcb

einige Vogelarten, darunter kleine Tauben und "Witwen mit langen

Scbwanzfedern; eine Pavianbeerde boppelt in das scbiitzende Ge-

striipp, und die allentbalben in TJnzahl vorbandenen Heuscbrecken,

Grillen und Zikaden vollfiibren einen obrenbetanbenden Larm, das

eupbemistiscb sogenannte „Tropenbonzert“.

Wo es anging, bat man die Steppe zu einem kleinen Teil

scbon in Pflanzungen umgewandelt. Abgeseben von den in der

Nabe der Eingebornendorfer iiberall vorbandenen Cocospalmen-

waldern und Mbogofeldern (M,anibotutilissima)gibtes daselbst

immer eine Menge pracbtvoller dunkelgriiner Embenbaume (Man-

gifera indie a), deren Fruebte ein allbeliebtes kostliches Obst

darbieten, Erdniisse (Araebis bypogaea), Erderbsen (Voand-

zeia subterranea), und felderweise angebaute Mtama (Andr o-
4:*
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pogon. Sorghum), Mais, Bananen, Strauchbohnen (Cajanus
indicus), Siifikartoffeln

,
(Ipomoea Batatas), Sesam und

Ananas, die iippig gedeiht. In zahlreichen flachen Wassermulden

und Tiimpeln wird erfolgreich Reiskultur getrieben; hier begegnet

man im Dezember/Januar zu-weilen unseren deutschen Storchen

und sieht, wie sie sich auch zur Zeit des nordischen Winters nicbt

iibel ernahren. Kautscbuk (Manihot Glaziovii) und Sisal

(Agave sisalana) aber werden auf tausenden von Hektaren in

groden Pflanzungen von den Deutschen als Hauptkultur beiandelt.

Neben dem Kaffee Dsambaras bilden sie die aussichtsreichsten

Ausfuhrprodukte Deutsch-Ostafrikas.

Wie an vielen anderen Kiisten benutzt man auch hier nahezu

im Niveau der Meeresflache liegende, daher bei Hochwasser leicht

sich fiillende flache Mulden dazu, um Salz durch Verdunstung zu

ge-winnen. Dieses Salz soli dann zwar vor dem Gebraucb durch

Umkristallisieren gereinigt werden, dock nahm man es damit

wahrend des Krieges nicht so genau.

Von den hbheren Erhebungen D. 0. Afrikas kenne ich

eingehender die Bergmassive von Usambara, das Paregebirge und
die Kilimandscharo-Meru-Vulkane, in geringerer Ausdehnung Dlu-

guru und die Randgebirge des Tanganyikasees. Ich will versachen,

wenigstens eine Skizze der 3 erstgenannten zu entwerfen.

' Dsambara ist eine in sich abgeschlossene Berglandschaft

von etwa 100 km Lange und Breite, im ganzen plateauartig mit

steil abfallenden Randern, die zum Teil in gewaltigen Felswanden
abbrechen. Kleinere und grofiere Bache durchfurchen es stark,

die Berggipfel erheben sich bis zu 2400 m, zablreiehe Taler und
Schluchten sind tief eingeschnitten. Durch das breite Tal des

Luengerafiusses wird es in das kleinere und niedrigere Ost-Usam-
bara und das ausgedehntere und zu erheblich groheren Hohen an-

steigende West -Usambara zerlegt. Es ist eine der feuchtesten

Gegenden von ganz D. 0. Afrika, und in ihr wieder hat Amani,
wo sich das Biologisch-Iandwirtschaftliehe Institut befindet, die

groBte Niederscblagsmenge mit mehr als 2400 mm Regenhohe im
Jahre 1918. Zwei Regenzeiten cbarakterisieren das Klima, die

groBe in unserem Eriihjahr, die kleine im Oktober-November, dazu
kann noch eine dritte ganz knrze im Juli kommen, wenn sie nicht,

wie es 1918 geschah, samtlich in einander flieBen.

Urspriinglich ganz mit TJrwald bedeckt, hat Usambara schon
durch die Eingebornen, sodann auch durch Anlage zahlreicher

Pflanzungen viel von seinem Waldbestande eingebiiBt. Die wich-
tigsten Kulturen sind Kaffee in Ost-Usambara, Kaffee, Kartoffeln
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und earopaisclies Q-etreide in West-IJsainbara. Der Kaffee ist nn-

iibertrefflicli gut und reicblich im Ertrag. Uber die ihrem Charakter

nacb verscbiedenen Urwalder Usambaras werde icb spater berichten.

Das Paregebirge stellt ein durch 2 tiefe Passe in 3 Ab-
scbnitte gegliedertes Kettengebirge dar, das jedoch so breit ist,

daf? es an einzelnen Stellen kleinere wenn auch minder deutliche

Plateaubildungen zeigt als Usambara. Icb kann besonders iiber

Siid-Pare sprecben wo icb micb viel aufgebalten babe, auch gewann
icb einen Einblick ins Nord-Pare

,
das icb der Lange nacb

durcbzog, wabrend Mittel-Pare aucb mir wie alien anderen Bota-

nikern so gut wie unbekannt geblieben ist, der dortigen scbwie-

rigen Verkebrsverbaltnisse wegen.

ImSbengena erbebt sicb Siid-Pai'e bis zn 2400 mu.M. Der
in seinem oberen Teil nocb vollig bewaldete Berg ist bei den Ein-

gebornen gefurcbtet wegen der Sage von der Obrenscblange, die

sebr gefabrlicb sein soli, weil sie sicb aus den nabe am Gripfel be-

findlicben Hohlen bis in die Steppe hinunter zieben kann und in

feurigen Windungen alles ibr begegnende Leben vernicbtet. Icb

vermute, dafi es sicb um eine aus vulkaniscbem Grebiet mitge-

bracbte Erinnerung der jetzt im Pare wobnenden Eingebornen

bandelt, die sie auf die neue Heimat iibertragen baben, als sie in

alter Zeit vor den scbrecldicben Masai flieben und sicb in die G-e-

birge zuruckzieben muBten. Die feurige Scblange mag sicb in der

Pbantasie des Volkes aus einem Lavastrom entwickelt baben.

Diese Sage kann, wenn meine Vermutung richtig ist, nicbt bier

im Pare-Gebirge entstanden sein, denn die Hohlen des Sbengena,

die icb auf miibevoll durcb Busch und TJrwald gebauenen Pfaden

als einer der ersten Europaer besucbt babe, sind eigentlicb durch

Zusammensturz einer ungebeuren Pelswand erzeugte Grotten

zwischen und unter riesenbaften Granitfelsblbcken, nicbt aber jung-

vnlkaniscben Drsprungs.

Sebr anziebend wird dem Naturforscber das Paregebirge nocb

durcb mebrere Umstande. Einmal ist es mebr ein Steppengebirge,

das nicbt entfernt die grofien Niederscblage erbalt wie Dsambara.

Sodann ist infolge nocb immer andauernder Waldvernicbtung durcb

die Eingebornen, die iibermiifiig zablreichen Missionen alien Be-

kenntnisse und die vom EuB des Gebirges emporsteigenden Pflan-

zungen die ebemalige Bewaldung starker zuriiekgegangen als an-

derswo. Am feucbteren Ostabbange sind nocb groBere Eeste der-

selben vorbanden, die Trockenbange der Westseite tragen Gebirgs-

buscb und lockere Bestande von Burs erace en-Baumcben, Aka-
zien, succulenten Eupborbien, eine Yegetation, die besonders
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aucli durcli das Vorkommen von viel Knollen- nnd Zwiebelge-

wachsen mit eingestrenten ScBaaren der nnr anf sonnigstem Pels-

grnnd wacLsenden Barbacenien (Velloziaceae) gekennzeicbnet

wird.

Das merkwiirdigste aber im Siid-Paregebirge sind mebrere

ansebnliche Hochmoore, die in 1700—1800 m Hohe iiber dem

Meere liegen nnd genau so wie in Norddeutscbland von Spkag-
numarten gebildet werden, Sie sind, wie ick mich. iiberzengt

babe, ans natiirlicben Stanbecken entstanden, die am Abflnbende

mittels einer Eelsbarre so abgescblossen werden, dafi das Wasser

immer eine bestimmte gleicbe Hohe bebalt, weil es dort nur durcb

einen kleinen Einscbnitt' als Bach abfliefien kann. Das Torfmoos

wacbst vom Eande gegen die Mitte des Beckens vor, dort in kom-

pakter den Menscben tragender Masse, bier schwimmend nnd fiir

das Betreten gefabrlicb; ganz im Zentrnm des Moores bat es das

tiefere Wasser nocb nicbt bezwnngen, so dafi eine offene Wasser-

flacbe besteben blieb. In diesen Mooren wacbsen neben den merk-

wiirdigsten tropiscben Sumpfpflanzen ancb boreale Typen, wie wir

sieinnnseren dentscben Mooren baben: Ear ne,W eidenr bscben,
eine Minze-Arfc, Veronica, Hornkrant, Eanuncnlus,
Erica, Wassernabel nnd Snmpfbarlapp, sogar den euro-

paiscben Scirpns flnitans findet man. Diese Moore macben

den Eindrnck, als seien die Becken, die sie ausfullen, dnrcb Gilet-

scbereis ans dem Grestein berausgescbiirft worden in abnlicber

Weise, wie einst in nnseren europaiscben Gebirgen die Seen nnd
Talmnlden.

Ganz anders als Usambara stellt sick das Kilimandscbaro-
Gebirge dar. Seiner vulkaniscben Matur entsprecbend ist es ein

im ganzen kegelformig sick aufbanendes Massiv, das in 2 dominie-

renden Bergspitzen gipfelt. Ans wncbtig - breiter Basis strebt es

zu dem 6010 m hoben Kibo empor, dessen eisbedeckte rnnde Knppel
neben dem vielzackigen steHen, darum schneefreien Mawenzi bis

8 Ubr morgens einen wnnderbaren Anblick gewabrt, der seiner

bebren Scbonbeit wegen Jedem unvergefilicb bleibt, nm sick dann
fur den grofiten Teil des kurzen Tropentages in einen dicbten

Wolkenmantel zu bullen, der erst sp8t nacbmittags sich wieder

bebt. Von beiden Berggipfeln, ebemaligen Kratervulkanen, er-

strecken sich strahlenformig ungezahlte Eippen abwarts, einst

Lavastrome, seit langer Zeit zu rotbraunen bis scbwmrzlicben, un-

sagbar zerkliifteten und in Blocke zerlegten Eelsgraten erstarrt.

Wohl bat die Pflanzenwelt sich. ancb dieser rauben Hnterlage be-

macbtigt und ibr ein Kleid von Urwaidern und Graswucbs ver-
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Hehen, doch vermochte sie niolit die Schmnden und Falten vollig

zu verdecken, die die Allgewalt vulkaniscker Krafte dem Grebirgs-

riesen aufgepragt hat. Neben den beiden Hauptgipfeln spielen

die in Mehrzahl vorhandenen groBeren und kleiheren, vollkommen

kegelformigen, oben noch heute nait einem trichterformigen Krater

versehenen parasitaren Vulkane eine untergeordnete Rolle, selbst

der bedeutendste unter ihnen, der auffallige Kegel des Kifiniko,

der seinen Namen nach den spitzen Korbdeckeln der Eingebornen

fiibrt.

Bis zn 3000 m Erhebung steigt man liber teils neue, teils

schon wieder verlassene Kulturlandereien der eingebornen Wa-
dschagga und durch einen mannigfach gegliederten prachtvoUen

Urwaldglirtel empor, der oben durch eine Zone von baumartigen

Eriken abgeschlossen wird. In ihm dehnen sich weite Flachen, die

mit Hochgrasern von biischelformigem Wuchs bedeckt sind. ITber

diesen Formationen gibt es einen Griirtel niedrigen Buschwerfca,

noch dariiber eine Zone mit so auffallendem Vorherrschen der

mannigfaltigsten Immortellengewachse, wie man es kaum im Kap-

lande wiederfindet
;

endlich Mgt eine alpine Region mit Zwerg-

strauchern und kleinen Stauden, die bis zu den G-letschem em-

porsteigt.

An den Randern des TJrwaldes gegen die Hochwiesen hin sah

ich zum ersten Mai die Lobelia Volkensii, ein G-ewachs von

wunderbarer Erscheinung: ein armdicker unverzweigter Stamm

tragt am Ende eine Rosette von zahlreichen lanzettlichen meter-

langen Blattern, aus deren Mitte sich eine 2—3 m lange Bliiten-

ahre von blaBblauer Farbe erhebt, wie eine Kerze aus einem Rie-

senleuchter. Die Pflanze gehort in die Verwandtschaft der Glocken-

blumen. Unmittelbar unter ihr entdeckte ich, im Grase tief ver-

borgen, eine andere Glockenblume von kleinster Zwergform, das

ganze Gewachs nur 1—2 cm hoch; — so finden sich bier die

extremsten Gestaltungen ohne Veimittlung neben einander. End

weiter oben, schon in der alpinen Region, kommt eine nicht

minder bemerkenswerte Erscheinung der Pflanzenwelt vbr, ein

baumartiges Kreuzkraut, Senecio Johnstonii: auch hier ein

fast einfacher nur ganz oben verastelter Stamm von 20—26 cm

Dicke, an dessen Zweigspitzen ansehnlicbe breite graufilzige Blatter

gehauft sind und eine groBe Rispe gelber Kompositenkopfe um-

schlieBen,

In einer Hohe von 4200 m liber der Meeresflache hat der

rlihrige Dr. Forster von Alt-Mosehi ein Unterkunftshaus nach

Art der Alpenvereinshhtten errichtet, nm den Besuch der groB-
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artigen Gebirgswelt und die Besteigung der Kilimandsoharo-Gipfel

zn erleicMern. Hier tragt die Pflanzenwelt vollig den Charakter

der Alpenregion, entsprecliend der bedentenden Erbebnng und der

damit verbundenen ranben HimatischenVerhaltnisse. Karan irgendwo

sonst babe icb so gefroren wie bier. Zwar stand da ein Ofen,

dock batten ibn nnverstandige Besucber der Hiitte Yor uns un-

brancbbar gemacbt, und so vermocbten bei der empfindlicben nacbt-

licben Abkiiblung die zur Verfiigung stebenden 5 wollenen Decken

micb nicbt vor der durcb • das Kaltegefiibl yerursacbten Scblaf-

losigkeit zu sobiitzen. Morgens lag auf dem Wasser eine naebr

als 1. cm dicke Eiskruste, draufien an den Eelsblocken bingen

bandlange Eiszapfen, und der lockere Erdboden war bis auf 8 cm
Tiefe so gefroren, dab unter jedem FuBtritt eine Menge prisma-

tiscber Eiskristalle aus der Erde berausquoll.

Der Assistant beabsicbtigte den Kibo zu besteigen, icb selbst

begte bescbeidenere Wiinscbe und wollte nur seben, ob der Pflan-

zenwucbs wirklicb scbon weit unter den Gletscbern so vollig auf-

bore, wie man es in Reisebescbreibungen lesen kann. Dingier
begab sick mit 2 Tragern und einem ibm als „Fubrer“ mitgege-

benen Scbwarzen zur Hans-Meyer-Hoble und ubernachtete daselbst,

indem er sick aus ein paar Bogen meines Pflanzenpapieres ein

mebr als bescheidenes Lager herstellte. Am nachsten Morgen,

nock in tiefer Dunkelbeit, mit einer Petroleum-Laterne verseben

stieg er zu dem Bergriesen empor. Scbon glaubte er eine betracht-

licbe Hohe erreiebt zu baben, als eine dicbt binter ibm mit Donner-

kracben absttirzende Eislawine ibn dariiber belebrte, daB er zu

tief gegangen sei und die ricbtige Einstiegstelle in den Krater

verfeblt babp. Er kebrte ran, dock nun verlieB den scbwarzen

Fiibrer der Mut vollig, um so mebr als er die FiiBe angefroren

hatte, so daB er zuruckbleiben muBte. Demnacb ging Dingier
allein waiter, er fand auob die Stelle, wo man emporsteigen kann,

betrat den Gletscber und war bald in dem Krater angelangt, einer

vereisten Mulde von betracbtlicber Ausdebnung. Auf mitgenom-

menen Scbneescbuben arbeitete er sick nock eine Strecke weiter,

dann umgaben ibn Gletscherspalten in groBer Zabl, die Kalte wurde
entsetzlicb, Bergkrankbeit labmte die Krafte. Die UngewiBbeit

dariiber, welche von den Randboben des Kraters die hocbste sei,

und das von mir angesicbts der minimalen Vorbereitung des Un-
ternebmens ibm abgeforderte Versprecben, daB er nicbt weiter

geben werde, falls ernstlicbe Bedenken entstiinden, alles zusammen
bewog den vielfacb erprobton Bergsteiger, verstandiger Weise um-
zukebren. Es batte sick eben wieder gezeigt, daB eine einzelne
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Person die vollige Besteigung des Berges nicM anszufiiliren

vermag.

In/wischen Ixatte auch. ich. versuclit moglichst hocli emporzu-
kojnmen. Mit meinem Boy Omari langte ich auf dem 4800 m
hoken Sattel zwischen Kibo nnd Mawenzi an, beide schwer atmend
und scbon yon der Bergkrankheit ergriiFen. Omari setzte sich

vbllig erscli'dpft auf einen Stein und weinte belle Tranen. An-
bieten von Cakes und Zigaretten, Dingen, fiir die er sonst beinahe

seine mobammedaniscbe Seligkeit bingegeben batte, frucbtete niobts.

Da fragte icb ibn teilnebmend, was ihn denn so niederdriicke.

Nur ein einziges Wort erwiderte er „baridi“, das wollte beiBen:

es ist so kalt! nnd wieder rollten dicke Tranen auf das kable

G-estein der unwirtlicben, iibrigens als Wobnort boser Geister von
den Eingebornen gefiircbteten Hohe.

Hier gab es nocb Pflanzen genug, wenn aucb entsprecbend der

glazialen Region, in der wir uns befanden, nur in kleinen durcb

naoktes Erdreicb getrennten Stauden. Rocb gelang es mir, indem

icb alle 30 Scbritt steben blieb nnd mebrmals tief Atem holte,

eine Zeitlang gegen die Bergkrankheit anzukampfen und die Hobe
von etwas mebr als 5000 m iiber Meer zu erreicben, dann muBte

aucb icb micb fiir iiberwunden erklaren. Aucb nocb bis dabin war
Vegetation von Bliitenpflanzen vorbanden, und der Assistant, der

mir Belagstucke mitgebracht bat, beobacbtete solche bis zu dem
Gletschereise der Kibokuppe bin, Damit ist es erwiesen, daB eine

wirklicb vegetationslose Region aucb hier nicbt bestebt.

Am Kilimandscbaro tritt die Tierwelt wenig bervor, aber sie

ist eigentiimlicb zusammengesetzt. Im Urwald bei 3000 m bemerkte

icb nur Baumscbliefer und Nachtaffen, allnacbtlicb traten Elefanten

auf die Grasflachen beraus, unter ibnen so riesenbafte Bullen, daB

2 Mann in einem FuBstapfen-Eindruck neben einander steben konnteni

etwas weiter oben gab es einige Elen-Antilopen, die sebr scbeu

waren. Man sagte mir, daB die am Kilimandscbaro angesiedelten

Buren aus Transvaal schonnngslos jedes Wild niederknallen, zu-

weilen fiir nicbtige Zwecke, so z. B. die Giraffen nur um die Ocbsen-

peitscben aus ibrer sonst unverwendbaren Haut schneiden zu konnen.

Nocb weiter, in der alpinen Region, babe icb auBer einer Art

Alpenkrabe und Wasseramseln boberes Tierleben nicbt beob-

acbtet. In den Bacben kommen winzige rote Egelwdrmer scbaaren-

weise vor.

Einige Tagereisen westsudwestlicb vom Massiv des Kilimand-

scharo erbebt sicb aus der Steppe der Vulkanberg Meru bis zu

4460 m u. M, Es wird bebauptet, daB aus seinem felsigen Krater-
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rande nocb. heute ziiweilen leichte Uauchwolken anfsteigen, doch

habe ich, obwobl icb im Krater selbst ein paar Tage lang mich

anfgehalten babe, nichts davon geseben. Der Berg ist ein voll-

bommener Kegel, in dessen Spitze ein geraumiger Kratertricbter

eingesenkt ist. Nacb der Siidseite ist -aber der felsig-zackige

Rand des Kraters dnrcbbrochen nnd abgestiirzt, so dafi der im

Krater sicb erbebende bobe spitze Ascbenkegel scbon von der

Steppe aus deutlicb geseben werden kann. Seitlicb vom Berge

wetteifert mit ihm ein viel niedrigerer, aber ebenso spitzer

Nebenkegel.

Dnrcb Scblucbten und TJrwald gelang es mir-, trotz der in der

Begegnnng mit den bier besonders zablreicben nnd bosartigen

Rbinocerossen bestebenden Gefabren, von der Rinderpest-Heilserum-

Station Engare Nanjuki ans den Krater zu erreicben. Scbon

eitimal batte icb versucht den Mern zu ersteigen, von der Siidseite

aus, nnd batte, nm dies ausfiibren zu kbnnen, dnrcb 20 Eingeborne

2 Tage lang einen Pfad dnrcb den nnteren Lanbwald nnd den

Bambnsgiirtel bis in den oberen Lanbwald nnd in die Wande
des Berggipfels banen lassen, docb blieb icb bei etwa 3000 m
stecken, weil die Wande wegen iibergroBer Steilheit nnd fnrcbt-

barer Scblucbten fur miob nngangbar warden. Beim Aufstieg

stiefien wir auf ein Nasborn, doch lief das grane TJngetiim scbon

auf 80 m Entfernung eilig da'von, obne die Karawane zu bebelligen.

Dann bracb eine Feerde Elefanten kracbend dnrcb den Wald.

Endiich in dem nrwaldbewachsenen Krater angelangt, scblug icb

mein Zelt nnter einem riesigen P odocarpus-Banm anf, am'Rande

des einzigen bier oben vorbandenen Tiimpels, dessen triibes Wasser

von allem Wild; Elefanten, Nasbornern, Bliffeln, Antilopen usw.

anfgesncbt wird. Zebntansende von kleinen braunen Grasfroscben

vollfiihiten die gauze Nacht bindurcb in boben Pfeiftbnen eine

wabre Hollenmnsik, die merkwiirdiger Weise beim ersten Strabl

der anfgebenden Sonne plotzlicb vollkommen anfhorte, GroBartig

ist das felsige Ampbitbeater des iiberans steilen inneren Krater-

abstnrzes, recbts strebt der Ascbenkegel empor, an dessen ab-

scbiissigen Seiten das lockere Gestein neater dem EuB ebenso ab-

rntsobt, als sei es eben erst dnrcb einen Ausbincb aufgescbiittet

worden. Ein Vergleicb der Vegetation mit dem Kilimandsebaro

zeigte, da6 die Flora des Mern an Arten weit znriickstebt, die

bier vorkommenden aber beiden Bergen gemeinsam sind.

Zwiseben Kilimandsebaro nnd Mern liegen in dem die ver-

bindenden Steppen- nnd Hugellande viele kleine Seen. Einige

derselben babe icb besuebt, aneb bier stieB icb anf ein Nasborn,
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docL. interessierte mich neben den Wasser- nnd Snmpfgewachsen

mehr das Vorfeommen von Nilpferden so weit yon einem groBeren

MuBlanf, nnd die Vogelwelt am Momela*See: Pelikane, Ibisse,

Enten, Marabu, nnd deutsche Storcbe noch am 12. Mar2:.

ITrwalder, d. b. nrspriinglicbe, von Menscbenhand nocb nicbt

beriibrte, vielfach gar nicbt ansgenntzte Walder, in denen nament-

licb ancb keinerlei Anpfianznng stattgefnnden bat, siebt man in

D, 0. Afrika von sehr verschiedener Art. Es sxnd Gebirgswalder,

Uferwald, Miombowald, Palmenwalder, dock wird meist nnr der

Gebirgswald als eigentlicher IJrwald bezeicbnet. Solcben gibt es

aber im Yerhaltnis zn der groBen Ansdehnnng des Gebietes nnr

wenig, in Scbluchten nnd anf boberen Bergen. Bas stebt toils im

Znsammenbange mit dem berrscbenden Klima, teils riibrt es von

der Yernicbtnng der Waldbestande dnrcb Eingeborne nnd Planzer

her. Schonnngslos legt der Eingeborne den IJrwald nieder, sobald

er eine neue Pflanznng anlegen will
;
Baume nnd Busch, soweit er

sie bewaltigen kann, warden gefallt nnd nacb knrzem an der Sonne

erfolgtem Anstrocknen anfgebrannt, dann werden sofort Mhogo,

MaiSj Bobnen, Mtama oder Bananen gepflanzt, nnd der Hnmnsboden

tut seine Schnldigkeit mebx' als reicblicb. LaBt aber nacb einer

Reibe von Jabren die Ernte im Ertrage nacb, so machen die Ein-

gebornen ein nenes Stiick des Waldes nrbar nnd verlegen ibr Borf

dortbin, indem sie einfacb das alte Borf verlassen, dessen Statte

sehr bald von der iippigen Tropenvegetation bis znr Unkenntlicbkeit

iiborwuchert wird. Dlingen kennt der Schwarze nicbt.

Ancb sonst tragen IJmstande znr Yerxnindei’ung der IJrwalder

bei: alle Fenernng erfolgt aiisscblieBlicb mittelst Holz, in Hlitte

nnd Kiiche, fiir Wirtscbaftsmascbinen nnd Eisenbahneii. IJnsaglich

viel Holz wird zerstbrt dnrcb die periodiscben Grasbrande, da die

Eingebornen bebnfs Erlangnng besserer Weide fiir ibr Vieb die

Steppen aller Art abbrennen, damit aber ancb in nnzahligen Fallen

die anf den Brandflacben vorhandenen Baume, namentlich alien

Nacbwncbs derselben einascbern. Oftmals greift damn der Steppen-

brand anf die Berge iiber, nnd das verbeerende Element klettert

an den Abbangen bis zum Kamm des Gebii’ges empor: ein besom

ders bei ISTacbt schrecklich scboner Anblick, den ich garnicbt selten

gebabt babe.

Gleicbwobl gibt es noch eigentlicbe IJrwalder in IJsambara,

IJlngnrn, am Kilimandscbaro nnd Mern, sowie in anderen Gebirgen.

Ber Gebirgs-Urwald zeigt sicb in zweieriei Gestalt: in Ost-Usam-

bara z. B. ausscblieBlicb als Eegenwald, in West-IJsambara daneben

ancb in der Form des Trockenwaldes.



Eegenwald lieifit er, -weirn groBe NiederscUagsmengen nicht

allzu ungleiclimaBig iiber das Jahr verteilt sind, wenn im Zusammen-

hange damit die Luft immer feucbt genag bleibt, nm eine uber-

maBige Verdimstung der Blattflacben zu verMndern, sodaB die

Holzgewacbse ihre Blatter nicbt abzawerfen braaclien. Diese Um-
stande bedingen den immergrllnen Zustand dieser "Walder, die man

wohl anch Nebelwalder genannt bat. In.TJsambara wird der Eegen-

wald gekennzeicbnet dnrcb eine Znsammensetzung ans bnnderten

von Arten meist immergriiner Holzgewacbse mit entsprecbend

groBem Artenreicbtxun der mit ibnen vergesellscbafteten Kraut-

vegetation. Riesige Baume bilden den Grandstock, 30—46 m bocb

und nocb bSber, darunter Kbaya senegalensis (Mabagoni)

Cbloropbora excels a (Mvule), Allanblackia Stublmannii
(Makani), Piptadenia Bucbananii, ParkiaHildebrandtii,
Ocotea usambar ensis (einZimtbaum), Cepbal opbor a usam-
b a r i c a (eine nicbt aromatiscbe MuskatnuB), ParinariumHolstii,
Anisopbyllea laurina und viele andere, deren Stamme 1—

2

m und mebr Durcbmesser erreicben und oft am Grande 3—4 m
binauf von abgeplatteten Strebepfeilem, sog. Brettwurzeln, gestiitzt

werden, die strablenfdrmig am Baum zur Erde berablaufen. Von
Palmen beteiligt sick an diesem Hocbwalde nurPboenixreclinata
und aucb diese nur dort, wo der Wald nicbt allzu scbattig ist.

Die Zahl der Kleinbolzer ist ebenso unerscbbpflicb, ja wobl

nocb grofier, es sind Zugeborige aller einscblagigen Pflanzen-Ea-

milien, darunter aucb Pandanus (Scbraubenbaume) mit 2—3 m
langen grasartig scbmalen, auf Mittelrippe und Eandem scbarf

bedornten bellgriinen Blattern, und Encepbalartos Hilde-
brandtii, eine Cycade mit bocbstens mannsbobem unverzweigtem

Stamm, einfacb fiederteiligen lederigen Blattern und cylindriscben

60—70 cm langen Bliitenzapfen. Lianen aller Art durcbflecbten

in iippiger Eiille Baumkronen und tFnterholz, ihre gedrebten und
gewundenen Stamme vom bindfadendtinnen Scblinggewacbs bis zum
scbenkelstarken, schreokbaft gestalteten Ungebeuer bgngen zwiscben

den Riesenstammen allentlialben bis zum Boden berab.

Auf Stammen, Asten und den dickeren Lianen bat sicb eine

unsaglicbe Eiille von Orobideen, Earnen, Melastomaceen,
Eeigen- und Pfeff ergewacbsen, Str eptocarpus und vielen

anderen als Epiphyten angesiedelt, namlicb Pflanzen, die ibr Licbt-

bediirfnis im scbattigen Walde nur dadurcb zu decken vermogen,
daB sie die Baumkronen zu ihrem Wobnsitz machen. Dort ist

aucb ibren fast durcbweg staubfeinen Samen die beste Gelegenbeit

geboten, durcb den Wind, durob Affen, Eicbborncben und Nasborn-



Laiidschaften, Yegetation uud Eingeliorne in B. 0. Afrika. 61

Yogel von Baum zu Baum verbreitet zu werden. Die aufPallend-

sten Erscbeinungen unter diesen sind die groBen Nest- und Nischen-

Fame (Asplenium Nidus und Verwandte, Drynaria, Platy-
ceriumElepbantotis), die eigene Vorricbtungen besitzen, um
Humus zu erzeugen, der ihnen auf dem luftigen Wohnsitz, ganz

getrennt vom nabrenden Erdboden, ein normales Gedeihen gewabr-

leistet. Moose und Licbenen hangen von den Asten in langen

Scbleiern, Strabnen und Barten berab und driicken, besonders am
Kilimandscbaro, dem TJrwald ein marcbenbaftes Geprage auf, Aber

aucb jeder nocb so dllnne Zweig, jedes Blatt der immergrunen

Hoizgewacbse ist mit Algen, Licbenen und Moosen libersat: ein

Zeugnis flir den boben Feu cbtigkeitsgebalt der Luft. Eine mit

Wurzeln kletternde Aracee Culcasiascandens ist sozusagen

an jedem Baumstamm unvermeidlicb.

Unter den Staudengewacbsen des Urwaldes ragen besonders

bervor eine Menge Fame, Rubiaceen, bliitenpracbtige Bal-

samineen; die groBten sind 3—6 m bohe Ingw ergewacbs e^

die farnartige Marattia fraxinea mit doppelt gefiederten

2—3 m langen und ebenso breiten Blattern, baumartige Fame
der Gattung Cy atbea in berrlichen Gruppen von 6—10 m Stamm-

bbbe und mit 3—4 m langen feinzerteilten Fiederblattern; die

Riesenstaude der wilden Banane Musa Hols tii und andere. Tief

unten, zwiscben niedrigem Kraut und moderndem Laub, fristen

blasse Orcbideen, sonderbare Burnmnniaceen undAlectra-

Arten in Gesellscbaft oft sebr farbenpracbtiger Pilze ibr Leben

als Humusbewobner. Eine von mir neu entdeckte Burmanniacee

:

Afrotbismia Arachnites bat Bliiten, die fast so aussehen

wie eine auf dem Ritcken liegende Spinne, die ihre Seine in die

Luft emporstreckt. Unter den Pilzen ist die mit einem weiBen

Netzmantel zierlicb behangene „Schleierdame“ = Dictyophora
pballoidea eine sebr bervorstecbende Erscbeinung; sie gebort

zu den Gicbtmorcbeln, wachst meist in Gruppen und verbreitet

einen Gerucb tibelster Art, durch den die ftir die Verbreitung

ibrer Sporen tatigen Mist- und Aasfliegen berbeigelockt werden.

Dem Trockenwalde vom West-Usambara verleibt das Auf-

treten und streckenweise Vorberrschen von Nadelbblzern ein ganz

anderes Ausseben, als der Regenwald es bat. P o do car pus-*

Arten und die sogenannte „ Scbume-Zeder^^ Juniper us procera,

die also gar keine Zeder ist, sondern eine Art Wacholder, sind

in solcben Mengen vorbanden, dafi die Holzindustrie von Scbume

Oder Neu-Hornow sicb darauf griindet. In diese Gebirpwaldungen

dringen scbon kaktusabnlicbe Kandelaber-Eupborbien ein, die
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aus der Steppe sicli bis bierher verbreiten. Das Unterbolz tritt

zuriick. Dafiir gibt es hier aber andere in Ostafrika auffallende

Vegetationsformationen, unter denen ieb die sumpfigen Taler mit

Wiesen aus Gras und binsenabnlicben Gewacbsen hervorbebe, die

genau so anmuten wie unsere europaiscben Wiesengrlinde.

In den Gebirgs-IJrwaldern ist das Tierleben im allgemeinen

wenig auffallend, abgeseben von den iiberall zabllosen Insekten

tritt es nicbt baafig bervor. Aber es gibt ’Wiidsobweine, Buscb-

bocke, Zwergantilopen, Biiffel — das gefnrcbtetste aber aucb be-

gebrteste Wild —
,
Leoparden in nicbt geringer Zabl, Paviane,

2 Arten Meertatzen, die scbonen scbwarzweifien Colobus-Affen,

Bamnscbliefer, Eicbbbrncben und Heine Nacbtaffen. Im Meru-

IJrwalde begegnete icb einmal einer Pavianberde, deren Fiibrer

die Gr6£e eines Neufundlander-Hundes besaB und mir nur ungern

mit vielena Gescbimpfe auswicb, zugleicb kreuzte oben in den

Baumkronen ein Volk dunkler Meerkatzen den Pfad, indem die

Tiere mit bewundernswerter Gescbicklicbkeit, ein paar Mutter

sogar ibr Junges an der Brust, die gewagtesten Spriinge von Ast

zu Ast ausfiibrten, und wieder zugleicb entfernten sicb ein balbes

Dutzend Colobus-Affen, die, alle 4 Hande und den langen buscbi-

gen Scbwanz ausgebreitet, wie Plugborncben durcb die Luft glei-

tend, ein unvergedlicbes Bild von Scbonbeit und umibertrefflicber

Sicberbeit der Bewegung darboten.

In den Pelskluften wobnen PHegende Hunde, Nasbornvogel

vollfubren in den Bamnkronen einen groSen Larm, bunte Laub-

froscbe macben ein andauerndes Konzert, mebrere Arten Cbamae-

leon werden von den Eingebornen aberglaubiscb gefiircbtet, da

und dort fahrt eine Scblange pfeilscbnell vor uns in das bergende

Gestriipp oder eine Baumschlange scbwebt unbeimlicb iiber nnserem

Haupt. Auf dem Erdboden blast sicb eine von uns iiberrascbte

TJnke zur vollkommenen Kugel auf, um sicb scbreckbaft zu macben,

Tascbenkrebse webren unseren Scbeinangriff in drolliger Weise
ab, und zwiscbendurch sucben sicb 20—30 cm lange TausendfiiBer

in Sicberbeit zu bringen.

Neben den Gebirgs-Urwaldern sind als nocb vielfacb unberubrte

Baumgesellscbaften XJferwalder, Miombowalder und Pabnenwalder
bervbrzuheben.

Ufer- oder Galeriewalder bilden immer nur ganz scbmale

Streifen am Lauf von Eliissen und Bacben. Sie treten aber im
Landscbaftsbilde merklicb bervor, well sie das Gelande durcb ibre

langbinziebenden Baumreiben beleben und der iibrigen Vegetation
eine gewisse Anlebnung gewabren. Sie werden von grofien, oft
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riesigen Baumen: Akazien, Combretaceen, also laubwer-

fenden. Gewacbsen mit viel TJnfcerholz und Lianen, zablreichen

Stauden und Grasern gebiidet, auch beherbergen sie sckone Epi-

pbyten und scbmarotzende Mistelgewachse mit pracbtig gefarbten

Bliiten. Eine neue Vanilla-Art mit hellvioletten Bliiten durch,-

scblingt die Baume, am Rande des Geliolzes streckt ein wilder

Baumwollenstrauch. seine bogenformigen Aste ins Freie. Hier

kommen wunderliohe Feigenbaume vor, die sich in ibrer Jugend
nickt selbsstandig aufreckt zu kalten vermogen und ein Luftwurzel-

werk erzeugen, mit dessen Hilfe sie einen andern Baum umstricken,

zunackst nur um sich an ihm emporzuhelfen, wobei sie ihn dann

freilich im Lauf der Zeit vbllig erdrosseln und zum Absterben

bringen. Dann aber ist der Ficus auch kraftig genug geworden,

um auf seinem eigenen Gitterstamm zu stehen. In einem solchen

TJferwalde des Pangani-FJusses entdeckte ich neben der gewohn-

lichen Phoenix reclinata noch eine andere neue Palmenart, der ich

den Namen Phoenix metacantha beigelegt habe.

Der Miombowald charakterisiert sich dadurch, dafi die meist

nur mittelgroBen Baume locker stehen, und dafi wenig oder so gut

wie gar kein TJnterholz vorhanden ist; infolgedessen kann man
fast kilometerweit zwischen den Stammen hindurchsehen. Er bildet

in regenarmeren Landstrichen sehr ausgedehnte Bestande, die

aus Brachystegia- Arten, das sind eben die Miombo - Baume,

aus anderen Leguminosen wie Akazien, Albizzien, Ebenholz-

baumen (Dalbergia melanoxylon), Afzelia cuanzensis
und anderen neben Burseraceen, Capparideen usw. sich zu-

sammensetzen. Keine Lianen, keine Epiphyten, nur wenig Stauden

beherbergt dieser einformige Miombowald, der streckenweise iiberall

im Lande vorkommt, die groBte Ausdehnung aber zwischen Tabora

und dem Tanganyikasee findet, wo die Eisanbabn ihn viele Stunden

lang durchschneidet. Da er der Hauptsache nach aus laubwerfenden

Holzarten besteht, bietet er zur Trockenzeit das Bild ernes euro-

paischen Waldes im tiefen Winter dar.

Eigentliche Palmenwalder sind nicht iiberall zu finden,

denn meist kommen Palmen in Wald und Steppe zerstreut vor

und bilden seltener fiir sich geschlossene Bestande. Dock begegnet

man kleineren Waldchen der Fiederpalme Phoenix reclinata

z. B. bei Ngambo in Ost - Usambara, bei Buiko am Fu6 von Siid-

Pare, bei Wilkelmstal in West-Usambara und sonst. Dnmpalmen-

walder dagegen sind weit verbreitet, sie werden meist von der

Hyphaene coriacea gebiidet, einer hochwiichsigen Palme mit

5—6 mal gegabeltem Stamm. Grofiartige Bestande derselben gibt



64 A. Peter,

es am Mankasee bei Mkomasi, in der Bahisteppe an der Zentralbabn,

am Malagarassi-FlnB in Uha, den schonsten beobachtete icb in der

N.ahe von Pangani, wo die Kronen dieser absonderlichen Baume

einander beriihren nnd anf stundenweite Erstrecknng eine kom-

pakte Waldmasse bilden.

Es verdient bemerkt zu werden, das Walder von Borassns
recbt selten sind; icb erinnere mich groBerer Bestande nnr am
Rande der Surtingai-Sieppe, am Malagarassi-ElnB nnd in Usaramo

gegen die Kiiste bin. Die scbone Palme bat einen 20 m boben

Stamm, der gewobnlicb von unten nacb oben an Dnrcbmesser all-

mSblicb znnimmt tmd seine dickste Stelle erst im oberen Drittel

Oder Viertel, scbon nabe der Eacberkrone, erreicbt.

Olpalmen (Elaeis gnineensis) sab icb nnr in ganz lockeren

Grtippen in der Nabe des Tanganyikasees
;

— Rapbia-Palmen
untermiscbt mit Pboenix nnd Hypbaene bei Loldngai in der Masai-

steppe; — den kletternden Calamns (Rotang) ganz vereinzelt in

Urnndi.

Steppen sind urwiicbsige nicht waldartige EJacben von nn-

gjeicbem Charakter, die im einen Extrem von Grraswnchs bedeckt,

im anderen mit reichlicbem Baumwucbs bestanden sind, in nock

anderen Eallen mit alien Abstnfungen nnd Miscbnngsverbaltnissen

zwiscben diesen Grenzen. So bedarf es kaum der naberen Be-

scbreibnng, wenn von Gras- nnd Krantsteppe, Bnscb- nnd Banm-
steppe die Rede ist. Oft sind, je nacb der ’Wasserbaltigkeit des

Bodens, diese Eormationen dnrcheinander gemengt oder sie losen

einander anf verbaltnismafiig geringe Entfernungen ab. EreRicb

ist fiir jede Steppe eine gewisse Diirre des Klimas Bedingnng,

nnd die in der Steppe vorkommen’den Pflanzenarten sind ibr an-

gepaBt. Aber es gibt Zwiscbenstnfen von der Grassteppe bis znm
Wald, wie man scbon die Miombowalder als solcbe anffassen kann,

nnd Bie Steppe wird oft von Waldpartien dnrcbsetzt, die entweder

in Bodensenknngen steben oder als IJferwalder die ElnBlanfe be-

gleiten.

AnBerdem beben sicb einzelne besondere Verbaltnisse berans,

die ricbt bloB anf klimatischen Ursacben beruben, sondem ancb

in der Natnr der die betreffende Steppenformation znsammen-
setzenden Pflanzenarten begriindet sind. Wenn man z. B. von
einer „Parbsteppe“ oder einer „Obstgartensteppe“ spricbt, so

meint man im ersten Eall eine ans wiesenartig erscbeinendem

Graswnebs nnd Banmgrnppen aller GroBe unregelmaBig znsammen-
gesetzte, gemiscbte Formation, im Eall der Obstgartensteppe
aber eine groBere Elacbe, iiber welcbe kleinere Baume, insbesondere



Landschaften, Vegetation und Eingeborne von D. 0. Afrika. 66

Akazien oder Combretaceen oder Barseraceen (Commi-

p b 0 r a) u. dergl. obne hervorstecbeade Bascbvegetation so regel-

maBig verteilt sind, daB der Eindruck eines deiitscken Obstgartens

bervorgerafen wird. Es sind eben nnr wenige Baumarten, die

den an dieser Stelle mafigebenden klimatiscben und edapbiscben

VerbSltnissen entsprecben, daher das Bild der Gleicbfbrmigkeit,

das diese Lokalitaten darbieten.

Vielleicbt ist es zweckmaBig, wenn icb, um einen Einblick in

die Verbaltnisse der ostafrikaniscben Steppen zu geben, einige der

von mir durcbzogenen Gebiete knrz scbildere, die verscbiedene

Steppenbilder vor Augen fiibren. Icb wable die Kiistensteppe des

Hinterlandes von Tanga, die Masaisteppe am Kikuletwa - FluB

siidlicb des Kilimandscbaro, die Umbasteppe an der Grenze von

Britiscb - Ostafrika, die Succtilentensteppe von Makania am FuB

des Pare - Gebirges, die Surungai-Steppe bei Babi an der Zentral-

babn und das "Weideland von Bba-XJrundi am Tanganyikasee.

Das Grasland und die gemiscbte Buscb- und Baumsteppe von

Amboni gegen Gombero bin, also die Kiistensteppenformation,

zeicbnen sicb durcb reicbe Abwecbslung der Bodenverbaltnisse in

flacbbiigeligem Gelande und einen damit verbundenen auffalligen

Reicbtum an Pflanzenarten aus, der sicb besonders in den Stauden,

Zwiebelgewacbsen und grasartigen Pflanzen ausspricbt. Auf Einzel-

beiten einzugeben verbietet die knappe Zeit, es muB geniigen, wenn

icb bervorbebe, daB Sand-, Lebm-, Wald-, Fels-, Sumpfpflanzen

und die in extremer Weise zum Bewobnen diirrster Steppen ein-

gericbteten Succulenten in bunter Abwecbslung den Boden unter

sicb verteilen. Sogar eine Art Sonnentau, winzig an Gestalt

und scbwer zu finden, kommt bier vor.

In dem von mir durcbzogenen nordlicben ebenen Teil der

Masaisteppe bilden Gras- und Krautformationen einen Haupt-

teil, daneben treten weite Flacben auf, die mit einzelnen Biiscben

bestreut, andere, die mit unansebnlicben Akazienbaumcben in un-

endlicber Wiederbolung locker bedeckt sind. Das ganze Gebiet

wird von den Dferwaldern des Kikuletwa und der ihm tributaren

Fliisse durcbzogen. Des herrlicben Palmenbestandes von Loldugai

babe icb scbon Erwabnung getan: der Hauptmasse von Hy-
pbaene-Palmen sind Pboenix und Rapbia beigemiscbt, an

einpr mannsstark bervorbrechenden Quelle, auf deren Grunde man

im klaren Wasser FluBpferde seben konnte, gibt es Akazien,

Ficus und andere Laubholzer, aucb wacbst bier das kopfgroBe

blutrote Sehmarotzergewacbs Sarcopbyte sanguinea auf den

Wurzeln von Akazienr Die eigentliobe Steppcnflora erscbeint nicht

Naclirichten ;
gesoMftl. Mitteilungon 1919. 5
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besonders reich, indessen wird sie dadurcb auffallig, da6 die do-

minierenden Grrasarten meist in streng begrenzten kleineren oder

groBeren Macben neben einander stehen, nicht wirr durcb einander

gemiscbt sind.

Dafiir ist das Tierleben in der Masaisteppe um so reicher und

mannigfaltiger. In wabrbaft aufregender Menge stebt bier Wild

aller Art, vom G-nu und Zebra bis zu den gro6en und kleinen

Antilopen zu vielen bunderten beisammen, aber aucb Hyanen,

Lowen, Scbabale, StrauBe und Trappen, Wildscbweine, Paviane

und Meerkatzen sind mebr oder minder zablreicb vorbanden. Am
jJande der etwas siidliober gelegenen Mkata-Steppe sab icb an

einem Tage 26 GirafFen, alt und jnng. Diese wunderlicben Ge-

scbopfe sind so wenig scbeu, dafi einmal ein Bulle zur groBten

Preude der dariiber in Jubel ausbreebenden Eingebornen einen

Wettlauf mit unserm Eisenbabnzuge in nur 20 m Entfernung

unternabm, wobei er freilicb der Mascbine nicbt gewachsen war

und scbon nacb 150 m angestrengten uberaus unbebolfenen Ga-

lopps zuriickbleiben muBte.

Eine ungemein formenreicbe Insektenwelt bevolkert die Steppe.

Besonders merkwilrdig kamen mir Heuscbrecken und Hemipteren

vor, die mir in erster Reibe des eingebenden Stadiums wert er-

scbeinen wiirden. — Eine cbarakteristiscbe Erscbeinung dieser im

ganzen etwas monotonen Abart der Steppe sind die unzabligen

Ameisenwobnnngen in den Dornen der kleinen Akazienbanme.

Wenn ein starkerer Wind durcb diese Akazien fabrt, so webt

er fiber die Eingangslocber der kuglig aufgeblasenen Dornen

binweg, indem er nacb Art einer Elote blast: das Blasen vereint

mit dem Vibfieren der langen barten Dornen verursacbt einen

scbwirrend-rauscbenden Ton, den icb glaube am besten mit jenem

vergleicben zu konnen, der entstebt, wenn man mit einem seidenen

Tuob fiber die Seiten eines Klaviers fabrt. Das ist der geister-

bafte an- und abscbwellende Gesang der Steppe, bei dem Niemand
anzugeben vermag, von wannen er kommt.

Zauberbaft ist ja fiberbaupt der Eindruck, den die Steppe

als Gesamterscbeinung auf den Wanderer ausfibt. Uber ebene,

wellige und bfigelige Elacben debnt sie sicb gleicbmafiig binweg
so weit das Auge reicbt, an den Gebirgen steigt sie so bocb

empor als es der Wettbewerb mit der dort angepaBten Vegetation
zulafit, am Horizont verscbwimmt sie ins TJnenfficbe. Durcb die

stete Wiederbolung ibrer Vegetationsformen wirkt die Steppe be-

rubigend, die GleicbmaBigkeit der Ersobeinungen bringt seeliscbes

Gleicbgewicbt zustande, das sich zu einer atfgenebra empfundenen
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innereii Ruhe steigert und in tiefes Beliagen umsetsst. Dabei sorgt

die Mannigfaltigkeit der Einzelheiten und der Wechsel dei' iiber

der Steppe liegenden Stimmungen dafiir, dafi Demjenigen, der die

Natur mit offenem Auge betrachtet, die Langeweile niemals kommt.

Wunderbar sind die glutvollen Sonnenuntergange
,

grauenvoll

pracktig in sckwarzer Tropennaokt die Steppenbrande, die oft zu

mebreren im Tlmkreise auflodern und alle vor den ziingelndeu

Elammen stelienden Gregenstanden in fremdartigen XJmrissen er-

sclieinen lassen. Und wer dann die sanften Formen, die gedampften

Tone, die harmonisob abgestimmten Farben verlassen mufi, die den

eigentlichen Zauber der unter tiefblauem Himmel sick deknenden

Steppe bedingen, urn in die aufdringlicke Unruke menscklicker Be-

tatigung, in das laute Kulturgetriebe zuriickzukekren, den ergreift

immer wieder nack der Steppe eine Seknsuckt, die ikm unaus-

Ibscklick verbleibt.

In der Umbasteppe an der Grenze von Deutsck- und

Britisck-Ostafrika war ich zu versckiedenen Malen mekrere Tage

lang, auck nock zur Zeit des Krieges im Herbst 1915, wo ick in

der Gegend des Ujipe - Sees einmal m^rere Kilometer weit in

feindlickes Gebiet eindrang, freilick in friedlicker Absickt mit nur

wissensckaftlicken Interessen. Capparideen, Eupkorbien
aller Art, Combretaceen und zakllose andere Holzgewackse

bilden eine Strauck- und Baumsteppe, die streckenweise %it alien

Zwisokenstufen in reine Grassteppe iibergekt. Ungekeure Aff en-
brotbaume von 2—4 m Dicke, Tamarinden, Burseraceen
mit mirabellenaknlicken eJBbaren Fruckten, Akazien und Palmen^

aus der Feme wie Arancarien anmutende grofie Baume einer Eu-
pkorbenart sind in den Strauckwaldern zerstreut. Die Menge

der Krautpflanzen ist sekr gro6, als Lianen treten fast aus-

scklieBlick dickblattrige Arten von Cissus aus der Familie der

Weingewackse kervor.

Die mannigfaltige Vegetation beglinstigt auf dem ausgedeknten,

von dem standig Wasser fukrenden Umba-Flufi durckzogenen Ge-

biet das Vorkommen aller Arten von Wild und anderem Getier;

mekrere Antilopen, Zebra, Gnu, Naskom, Giraffe, Hyanen, Leiwen,

Stackelsckweine
,

wilde Hunde und Sekakale, Enorme Riesen-

scklangen kinterlassen Spuren, als wenn kier ein dicker Baum-

stamm fortgesckleift worden ware, kalbmeterlange Sckildkroten

wandeln sckwerfallig durck die koken Staudengraser. Im Flufi

gab es Krokodile, aber auck gute Fiseke, die wir uns durck

Flintensckiisse ins Wasser zur Maklzeit versekafften.

Die diirrsten SteUen dieser Steppe werden von einem Dickicht

5*
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aus Dornstrauchern eingenommen, das an die iibelsten Dorn-

steppen von Dentsch-Westafrika maknt. Anderswo, z. B. am
Ostfnis des Pare - Grebirges, gewinnt die Dornsteppe eine grofiere'

Ausdebnnng. An der Mittellandbabn zwiscben Tschaya und Itigi

spottet sie in dem Madscbagga-Bnsch an TJndurchdringliclikeit

jeder Besckreibnng. Zwiscben Makania und Kabe, aber auch an

anderen Orten, sind der Dornsteppe die wunderlicbsten Pflanzen

eingestreut, die Ostafrika iiberbaupt darbietet. Es sind Grewacbse,

die durcb eine besondere Saftfiille der Blatter oder der Stengel

und Stamme oder beider zugleich sich auszeicbnen, oft aucb nock

dazu im Erdboden deiscbige Knollen besitzen. Durcb die Ein-

ricbtnng dieser Organe als Wasserspeicber sind sie befabigt selbst

eine langdauernde Trockenbeitsperiode obne Scbaden zu 'iiber-

stehen. Zu ibnen geboren nicbt bloB zahlreicbe Wolfsmilcb-
arten vom kleinen Straucb bis zu den maBig entwickelten Kan-

delaberbaumen, sondern aucb Stapelia - abnlicbe Asclepiadeen,
Compositen, Cucurbitaceen, das zu den Apocyneen gebbrige

prachtvoll bellrot bliibende Adenium coaetaneum mit keulen-

formigem Knollenstamm, aus welcbem die Eingebornen ein wirk-

sames Pfeilgift bereiten, und andere.

In dieser Sueonlenten- Steppe steben zwei Pflanzen wegen

ibrer iiberaus anffalligen Ersebeinung obenan. Die eine ist die

Icacinee •Py renacantba malvifolia. Der untere Teil der

Pflanze ist zu einer mit weifilicber Korkhaut bekleideten macb-

tigen Enolle angescbwollen, die auf dem Erdboden fast frei da-

liegt und aus einiger Entfernung wie eine Riesenkartoffel von.

1—3 m Durcbmesser anmutet. Aus ihr steigen daumendicke,

lianenartig kletternde Holzstengel mit unsebeinbaren Bliiten-

strauBeben und rundlicben Slattern empor. — Das andere Ge-

wacbs, Adenia globosa,

.

verbalt sicb abnlicb; aucb bier eine

riesige auf dem Erdboden offen daliegende Knolle, aber von
griinlicb-graner Earbe, oftmals auBen wnlstig und grubig, mit

kurzen Stacbeln bestreut, die balb im Gebiiseb versteckt einem

rubenden Nasborn tausebend gleicbt. Das groBte Exemplar, das

icb gesehen babe, batte eine Enolle von fast 4m Lange, iiber die

man nicbt binwegseben konnte. Oben entspringen aus der Knolle

einige bbebstens bandgelenkdicke Aste, die uber und iiber mit
dichtstebenden scbrecklicben Dornen besetzt sind und sicb in

Biisoben und Baumen zu undurebdringbarem Dickiebt verfleebten.

Dem Bliitenbau nacb gebort dieses pflanzlicbe Ungebeuer zu den
Passionsblumen.

in der s’og. Salzsteppe Surungai bei Babi zwiscben Do-
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doma und Kilossa lernte ich ein Steppengebiet kennen, das mein
Interesse nacb anderer Ricbtung in bobem Grade fesselte. Eine

mehrere Tagereisen breite ebene Elacbe erstreckt sick bis an
den Eu6 eines entlegenen Gebirges. Zur Zeit meines Besucbes

war sie mit gelbbraunem Gras bedeckt, aber sie wurde von
scbmalen, langkinziekenden friscbgrlinen Streifen durcbzogen, die

so aussahen, als waren es Uferwalder von Eliissen. Bei naberem

Zuseben erwies es sick aus mekreren Gmstanden mit aller nnr

wllnsckenswerten Deutlichkeit
,
dab diese ganze ElScke ekemals

ein See gewesen sein muB. Dieser ist seit langem mit einem

sckwarzen salzkaltigen Erdreick ansgefiillt worden, das mekrere

in den See miindende Fliisse wakrend ungemessener Zeiten keran-

gesckwemmt kaben. Die Fliisse existieren als solcke nickt mekr,

ihr Wasser ist versckwunden, dock ist ikr ekemaliger Lauf auek

in dem angesckwemmten Erdreick nook immer an der dort

iippigeren, langer frisch bleibenden Vegetation erkennbar, die

iiberdies aus anderen Pflanzenarten bestekt wie auf der iibrigen

Flacke. Unter diesen bilden das Kolbenrokr (Typka) und vor

allem der pracktvoll gelbbliitige Ambatsck (Aesckynomene
Elapkroxylon), dessen sckwammiges Holz zu den leicktesten

auf der Erde gekort, die Hauptmasse. An einigen Stellen finden

sick auf den ekemaligen FluBlaufen nock jetzt Wassertiimpel, in

iknen Heine Welse in so ungekeurer Zakl, daB das dick triibe

Wasser von iknen wimmelt und man die Fiscke mit der Hand
herausnekmen kann. Sie werden von den Eingebornen gerauchert

und als beliebtes Nakrungsmittel weithin verkauft.

Die Landsckaften von tJka und XJrundi in der Nordwest-

Ecke D. 0. Afrikas kabe ick so weit durcbzogen, daB ick die Gegend

der Nilquellen, des Caput Nili Kandt’s, nock aus der Feme ge-

seken kabe, ohne sie jedock wirklick erreicken zu konnen. Nur

wenige Tagereisen trennten mich von ihr, als der Krieg ausbrach

und ick am 6. August 1914 durck Befekl des Residenten von

Hrundi zur Tlmkekr gezwungen wurde. Er glaubte einen Anf-

stand der Eingebornen befurckten zu mussen und wollte die Ver-

antwortung nickt auf sick nekmen, falls ick etwa einem solcken

Aufstande zum Opfer fiele.

TJka und Urundi sind der Hauptsache nack Weidelander mit

reicklicher Bevolkerung, die neben Viehzuckt und Bananen-Kultur

nur wenig Ackerbau treibt, dock sak ick sogar ein Feld mit weiBen

Erbsen. Im Siiden gibt es nickt wenig wildwacksende Elaeis

guineensis, die andeuten, daB kier vielleickt mit Vorteil 01-

palmen-KHtur stattflnden konnte.
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Sonst dehnen sich Weideflaclien liber Berg iind Tal in unge-

messene Pernen, einerseits bis zn den Randbergen des Tangaiiyika-j

anclerseits in die souveranen Steppen im Siidwesten und Sliden des

Viktoria - Sees. Diese "Weidelandereien sind oft ganz nenen TJr-

sprungs. Vielfach erkennt man nock deutlicb an den dort befind-

licken Resten einer Waldvegetation ihre Entstebung ans Miombo-
waldern, die die Eingebornen dadurch verwiistet haben, dafi sie

ungebeure Qrasbrande verursacbten
,

• die in regelmaBig dnrch-

gefiibrter Eolge selbst den kraftigsten Wald zn bezwingen ver-

mogen.

Ancb in Urundi, jenseits des dnrcb seinen wunderlicb ge-

kriimmten Lauf ansgezeichneten Malagarassi-Elusses berrscbt dieser

Cbarakter des Weidelandes. Nur die zablreicben Dorfer mit kilo-

•meterlangen Streifen von Bananenkultnr an den Bergabbangen

und die mit Urwald erfiillten und dadurcb in der einformigen

Grraslandscbaft urn so starker bervortretenden Scblncbten imter-

brecben ihn stellenweise. Eine da und dort von den Eingebornen

als Nabrungsmittel bereits verwendete gelbbliitige Cole us -Art

(Labiatae) liefert efibare Rbizomknollen
,

die an das japaniscbe

Stacbys- Wurzelgenaiise erinnern. Ich zweifle nicbt daran, dab

aus ihnen durcb geeignete Ziicbtung etwas brauebbares werden
konnte.

Sebr anziebend ist flir den Botaniker die pflanzliche Klein-

welt der da und dort vorbandenen Sumpfstellen und Quellen: ein

blibscber insektenfangender Sonnentau, 2 gelbe binsenabnliche

Xy r i^s - Arten
,
zwei Arten von Eriocaulon, eine winzige U t r i -

cularia, eine scbmalblattrige Melastomacee und der pracbt-

volle Kdnigsfarn kennzeicbnen sie zur 'Greniige.

Die vorbin bescbriebenen Grasflacben dienen den Watnssi,
einem eingewanderten Hirtenvolk, das die Warundi stark zurlick-

gedrangt hat, zum Halten groBer Viebbeerden, insbesondere eines

eigenartigen Scblages von Rindern. Es sind stattlicbe Tiere, oft

bellfarbig, aber aucb scbeckig bis scbwarz, die sicb durcb einen

kraftigen Buckel und ganz exorbitante Horner auszeicbnen. Das
Q-eborn klaftert nicbt selten bis 2 m und mebr von Spitze zu

Spitze und ist dementsprecbend stark. Wenn eine Heerde solcber
,

Watussi-Rinder abends zum Greboft und zu der Dmzaunung beim-

ziebt, vernimmt man ein weit borbares eigentlimlicbes Knattern,
das dadurcb entstebt, daJB die dicbtgedrangt berankomnienden Tiere
mit den ungebeuren Hornern zusammenscblagen. Bei der Ziicbtung
dieses Rindes wird einzig und allein auf die Erziebung groBer
Greborne geseben, aber gar kein Grewicbt auf Milcbgewinnung und
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Fleiscliprodaktion gelegt — erstere betragt vielleicht zwei Liter

im Tag oder noch weniger. Die hervorstechende Neigung zur

Viehzucht unter starkem Zariicktreten des Ackerbaues teilen die

Watussi mit den Masai, denen sie auch'in der auBeren Erscbeinnng

abnlicb sind.

Damit bin ici auf die Eingebornen-Bevblkerung D. 0.-

Afrikas zu sprecben gekommen, der zam ScbluB nock einige Be-

merkungen gewidmet werden mbgen.

Die in den Klistengegenden wobnenden Wasuaholi sind ein

Miscbvolk aus einbeimiscben Bantunegern mit allerlei — nicht znm
letzten mit arabiscbem — Einschlag. Das Kisuaheli, dement-

sprecbend eine Miscbspracbe, bat sicb aber mit der in Ostafrika

voranscbreitenden Knltur derartig zur Geltung gebracbt, daB es

die eigentlicbe Landesspracbe bis zu den groBen Seen bin ge-

worden ist, nicbt bloB fiir die deutscben Gebiete, sondern aucb

fiir die anscblieBenden britiscben und portugiesiscben. Sebr beliebt

sind aber die Suabeli-Leute nicht gerade bei den Deutscben, weil

sie wie die Kiistenbewobner allentbalben gewisse iible Eigenschaften

angenommen baben, durcb die sie uns als nicbt vollwertig crscheinen.

Sie sind genuBslicbtig, prableriscb, oft frecb, wenig zuverlassig

und baben sicb wabrend des Krieges scbon vielfacb den neucu

Herren assimiliert.

In den niedriger gelegenen Abstufungen der Gebirge von

Ost-Usambara wobnen die Bond4i und ihre Verwandten, ein er-

heblicb besserer Menscbenscblag, klein oder von MittelgroBe,

brancbbar zur Bedienung der Deutscben in Kiicbe und Haus, aber

im ganzen wenig intelligent. Sie lernen, so lang sie noch jung

sind, ibre Obliegenbeiten rascb, wenn sie aber alt genug und so

woblbabend geworden sind, urn sicb eine oder zwei Bibi d. i.

Frauen zu kaufen, die vor dem Kriege etwa 40 Rupien, jetzt

aber scbon das doppelte kosten, so werden sie fanl und un-

punktlich, denn nun braueben sie nur noch fiir Kleidung, Ziga-

retten und sonstige Luxusgegenstande des Regers zu arbeiten,

fiir die Lebensmittel sorgt die Bearbeitung eines Ackers durcb

die Frauen zur Geniige.

Die eigentlicben Gebirge werden in Usambara meist von den

Wasbambaa, im Paregebirge von dem dortbin eingewanderten Volk

verscbiedener Art, am Kilimandscbaro von den Wadscbagga be-

wobnt. Das sind kopfreiche Vblker, mit viel Nachwucbs, vier

Kinder und mebr in einer Familie sind nicbts seltenes.

Wasbambda sind einfacbe Leute, in zablreicben Dorfern

Tiber die Bergbiinge zerstreut. Sie bebauen die nacbstgelegenen
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Maclieii, halten aber auch daneben viel Vieb. Unter anderem
vermochten sie die gesamte internierte Bewobnerscbaft von Amani
imd TJmgegend andanernd reicblich mit Milcb nnd Eiern zu ver-

sorgen. Nicbt gerade von hober Intelligenz, stellen sie docb gnte

Arbeiter fiir landwirtscbaftlicbe Betriebe aller Art. Sie sind nicbt

nbermafiig ansprucbsvoll inbezug auf Nabrung nnd Arbeitslobn,

so dafi man ibnen allentbalben in den Sisal-, Kautscbuk- und Kaffee-

Pflanzungen begegnet. Aber sie baben sicb die Kriegsereignisse

rascb zn Nntzen gemacbt, indem sie nacb der Besetzung des

Landes durcb die britiscben Trnppen den Deutscben, ancb mir

selbst, nicbt selten die friiber iiblicb gewesenen Dienstleistungen

als Trager nnd Arbeiter verweigerten. Denn freiwillig arbeiteten

sie ancb vorber nicbt, die Begiernng muBte sie immer scbon znr

Arbeit anbalten. — East allgemein verbreitet ist der Konsnm von
zerriebenem Tabab als bocbgescbatztes GrenuBmittel fur die Nase
oder znm Kanen, Die Washambaa banen die Tabakpflanzen zn

diesem Zweck selbst an nnd stellen ans den angewelkten Blattern

eine Pasta ber, die nacb dem Trocknen zu dem einen scbwung-
vollen Handelsartikel bildenden Scbnnpfmittel verarbeitet wird.

Im Paregebirge sind Volkerscbaften ansassig, die jetzt als

Wap are znsammengefaBt werden, aber beterogenen Ursprnnges
sind. Ilrspriinglicb wobnten die meisten von ibnen in der Ebene,
die fortgesetzten Einbruche der gewalttatigen, ranberiscben Masai
baben sie in die Berge getrieben, wobin ibnen das kriegeriscbe

Steppenvolk nicbt folgen mocbte. Mit dieser Verlegung des

Wobn.sitzes ans der beiBen Steppe in das nngleicb raubere Ge-
birge mag es zusammenbangen, daB im Paregebirge ancb in nenerer
Zeit ganze Dorfer ansgestorben sind, von denen nnr noob die in

Grotten unter iiberbangenden Felsen in groBen Tontopfen bei-

gesetzten Scbadel Knnde geben, wie icb sie in Siid-Pare bei Mbaga
vorfand. Im ganzen sind die Wapare scbwticblicbe Menscben,
etwas dnmm, gntmiitig. Aber sie baben ofters in nabe bei ein-

ander gelegenen Dorfern ganz ungleicbe Gewobnbeiten inbezug
auf Kleidang, Scbmnck nnd etbiscbe Begriffe, wieder ein Hinweis
auf ibre nicbt einbeitlicbe Herkunft. Einmal wurde mir eine

Eelsplatte gezeigt, die znr Beseitigung von Nengebornen oder
solcben Kindern diente, die nicbt der Tradition gemaB sicb ent-

wickeln. Zwillinge, Kriippel, Kinder mit 6 Zeben oder Eingern,
selbst solcbe, bei denen die Zabne nicbt in der gewobnlicben
Eeibenfolge erschienen, wurden scblafend auf diese Eelsplatte
gelegt, von der sie beiin Erwacben berabkollerten, nm in einen
40 m tiefen Abgrund zn fallen nnd zorscbmettert zu werden.
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G-egen derartige iible Zustande baben besonders einzelne Missionen

einen scbweren, jedoch erfolgreicben Kampf gefiibrt.

Die Umgebung des Kilimandscharo wird von dem nnbotmaCigen
Volk der Wadsckagga besiedelt, einem vielkbpfigen acker-

banenden Stamm unter reicben stolzen Hauptlingen, die hier Sul-

tane genannt werden. Durck zwei Dabigkeiten sind sie mir beson-

ders bemerkenswert erschienen: durck ihre Begabung, okne alle

Yermessungs- und Nivellierinstrumente auf kilometerweite Ent-
fernungen an den Bergkangen Wasserleitungsgraben zu fiihren,

die ikre von dem speisenden Bach aus garnicht sichtbaren, oft in

Schluchten verborgenen Felder bewassern. Sodann durch ihre

Schmiede- und Lederarbeiten. Vielfach sieht man die sekr ein-

fachen Werkstatten, in denen Speere, Messer, Sckilde, Busch-

messer, Hackgerate fiir die Bodenbearbeitung angefertigt werden.

Den Masai erscheint nur das Tragen von Waifen ehrenvoi!, die

Herstellung derselben aber betrachten sie als veracktliche Sklaven-

arbeit, daher iiberlassen sie das Schmieden der Speere wie die An-
fertigung der Schilde aus Biilfelhaut denWadschagga und kaufen

sie ihnen fiir schweres Geld ab. Zu Pflanzungsarbeitern und Tragern

eignen sick die Wadschagga wegen ihres starken Unabhangigkeits-

gefuhls weniger als andere Stamme.

Als solche werden die W any amwe si an erster Stelle, aber

auch die Wasukuma geschatzt, kraftige, intelligente Leute mit

Sinn fiir Anstand und Ordnung. Sie kommen aus den weiten

volkreichen Landschaften siidlieh und siidostlich des Viktoriasees

und lassen sick in grofier Zahl fiir Pflanzungszwecke oder als

Askari, das sind Soldaten der Sckutztruppe anwerben. In dem
eingegangenen Yertrags-Yerkaltnis bleiben sie oft jakrelang, um
dann als Leute, die etwas erspart kaben, in die Heimat zuriick-

zukekren. Wenn der Forscher selbst unter sckwierigen Verkalt-

nissen eine glatt verlaufende Reise kaben will, so muS er darauf

seken, daB mindestens die Halfte der Trager Wanyamwesi sind,

dieses kalten die iibrigen Nationalitaten in Ordnung und Disziplin,

sie sind unverdrossen und immer voll Humor. Die Wasukuma

sind iknen in vielen Stiicken aknlick. Beide standen immer gut

mit den Deutscken und kaben sie auck im TJngliick nickt ver-

lassen.

Ein auffallendes Volk bilden die Waha in Uka und IJrundi,

sekr groBe oft 2 m koke, scklanke Menscken. Nock waren sie

wenig erprobt, als der Krieg ausbrach, dock habe ich bei mancken

Gelegenkeiten "bemerkt, daB sie nur rukiger Anleitung bedurften

um bald sckon zweckentspreckend zu arbeiten. Sie waren mit

Haeliricliton
;

gescliaf'tl. Mitteilangen IDl9. 0
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Speeren, langea und kuizen Messern, mit Bogen und ScMld be-

waifnet, als icb ihr Land von Siiden nacb Norden durcbzog. Was
icb von diesen WafPen gesammelt hatte, ist mir leider dutch die

Kriegsereignisse abhanden gekommen. Lacherlich wirkt die Q-e-

wohnheit der Waha, den Schnnpftabak in die hTase einzuziehen

und den baldigen Verlnst des beliebten abet kostbaren Reizmittels

dutch eine aus einem detbeu Grtashalm hergestellte gabelfotniige

Klemme zn verhindern. Diese witd tittlings auf das Eiechorgan

gesetzt, so dafi die bei einem Neger doch ansehnlich breiten Nasen-

fliigel ganz schmal zusammengepteftfc werden.

In den Eahmen det Bantuvblket paBt die letzte Volkerschaft,

die ich nennen will, die det Masai gar nicht hinein. Durchweg

schlanke hoohwiichsige Leute, an deren elastischem Korper jeder

Muskel federt, mit deutlich hamitischer Gresichtsbildung und von

den eigentlichen Negern weit abweichenden Sitten, bilden sie noch

heute eine Welt fiir sich. Es ist ein Hirtenvolk fast ohne Acker-

ban, das nut von seinem Viehbesitz lebt, kriegerisch veranlagt,

immer zu Viehdiebstahl und Raubziigen bereit, als Arbeiter wie

als Askari nnbrauchbar. Jedoch sieht man zuweilen einzielne Masai

auf den Pflanzungen als Hirten angestellt, auch in Amani ist der

Hirt seit Jahren ein solcher, Gianz verschieden von dem aller

anderen Yolker ist auch der Schmuck, der insbesondere bei den

Weibern aus Kupfer- oder Eisendraht besteht und in dicken

schweren Windungen um die Hand- und FuBgelenke, vornehmlich

aber um den Hals in weitabstehenden Spiralen getragen wird.

Dazu kommen komplizierte Q-ehange in den ungemein erweiterten

Ohrenrandern.

Die Deutsche Begierung hat den Masai ihre ausgedehnten

Wohnsitze gelassen, auf denen sie ihren kolossalen Heerdenbesitz

nach Homadenart halten und pflegen kdnnen. Dort leben sie noch

heute der Hauptsache nach von Milch und Eleisch. Sie halten es

fiir die groBte Beinlichkeit, wenn sig, ihre aus Holz oder Kiirbissen

hergestellten MilchgefaBe mit Kuhharn auswaschen. Bluttrinken

ist eine ihnen unter gewissen Hmstanden selbstverstandliche Er-

nahrungsweise; zu diesem Zweck wird dem Ochsen am Halse eine

Ader mit einem besonderen Instrument geschickt angeschlagen

und der hervorquellende Blutstrom mit dem Munde direkt auf-

genommen. Unseren in D. 0. Afrika vordringenden und auch von
den Masai Schlachtvieh fordernden Eeinden wollten sie nicht ge-

horchen, und es gab einen gefahrlichen Aufstand, Wer schlieBlich

nachgegeben hat, ist mir nicht bekaimt geworden, doch schien zu

der Zeit, als ich Afrika -verlieB, Euhe eingetreten zu sein.
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Das Verh^tnis der Eingebornen D. 0. Afrikas zu den Deutsclien

gestaltete sick, soweit icb es zu beurteilen Gelegenheit batte, in

folgender Weise. Als Arbeiter filr die Pflanznngen und die mit
ihnen zusammenhangenden mascbinellen Betriebe siud die meistcn

Ncger sebr wohl zu verwenden, 'woMverstaudon unter stetcr Anfsicbt

von Voi'arbeitern aus dem e'igcnen Volk und unter der aufmerlc-

sainen Eontrolle des Deutscben Pflanzers. ’Fanl ist jeder Schwarze
von Natur aus, schwatzhaft und eitel jeder, demnacb mu6 er es

wissen, daB er in seinem Tun und Lassen standig beobachtet ist.

Meist werden die Eingebornen durcb gewerbsmaBige Vermittler,

weniger oft durcb die Pflanzer selbst angeworben, zum Arbcitsort

geleitet, daselbst in Dorfern untergebracbt und meist ausreichend

bezahlt. Unter Kontrole der Eegierung leisten sie eine im Ivon-

trakt vorgesebene Zabl von Arbeitstagen ab und geben dann in

ibro- Heimat zuriick, oder sie scbliefien je nacb ibrer Zufriedenbeit

einen neuen Vertrag mit dem Arbeitgeber.

Als Trager sind die Leute mit einem je nacb Ort und Last

verscbiedenen 25—40 Heller betragenden Lobn und eincr Ver-

giitung fiir Lebensmittel in Hobe von 12—15 Heller fiir den Tag
meist zufriedengestellt. Wanyamwasi sind immer die braucb-

barsten Trager, aber auch die anderen Eingebornen, einzelne be-

sonders faule Kerle ausgenommen, macben bei guter Bebandlung

kaum Scbwierigkeiten. Wo Klagen dariiber laut werden, empfieblt

es sicb aucb die Gegenseite zu boren,

Als Askari verbalten sicb die einzelnen Stamme der Ein-

gebornen recbt verscbieden. Einige derselben sind dazu sebr wohl

verwendbar und fiir diesen Zweck immer zu baben. Diese er-

weisen sicb als anstellig, geborsam, unter tiicbtiger Eubrung von

WeiBen aucb mutig und wenn sie seben, daB der Exihrer fiir ihre

Interessen besorgt ist, sogar anhanglich, wie sicb in dem Eall

Lettow-Vorbeck deutlicb gezeigt bat. Dock ist der Askari ein

scbwerfiilliges Material, weil ibn Weib und Kind begleiten und

alle Gegenstande, deren er bedarf, als Traglasten mitbefordert

werden miissen. Und nocb etwas kommt in Betracbt: die Askari

miissen stetig scbarf beaufsicbtigt werden, sonst begehen sie im

AnscbluB an die Kriegfiihrung in unzivilisiertem Lande die baar-

straubendsten Barbareien. Eiir humane Bebandlung des Unter-

liegenden gebt ibnen alles Verstandnis ab.

Abgeseben von den Masai und ibren Verwandten, die zu einer

ganz andern^ Spbare geboren •als die eigentlicben Negervolker,

steben die Eingebornen D. 0. Afrikas zum Europaer in dem Ver-

baltnis von nocb unerzogenen Kindem zum Erwacbsenen. Werden
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sie von diesem Standpunkt ans behandelt, gelit namentlich der

Weifie aucli anf ihre Grewohnheiten und Bediirfnisse mit ein wenig

Verstandnis und WoUwollen ein, so erkennen sie die geistige

iiberlegenheit desselben ineist ganz gutwillig an. Mit der Be-

zeichnang „kasi nleia“ d. i. Arbeit der Europaer belegen sie alles

ihnen TJnbegreiflicbe in Greraten und Betatigung der Dentscben,

mit dem sie als etwas selbstverstandlichem rechnen, obne eine

Erklarong zu fordem. Auch wenn dem Schwarzen fiir ein Ver-

geben Strafe anferlegt wird, lebnt er siok fast niemals dagegen

anf. Da bei den Eingebornen ein starkes Grerecbtigkeitsgefiibl

ausgepragt ist, nehmen sie eine verdiente Strafe obne Murren an,

ja der Bestrafte bedankt sicb in vielen Fallen sogar dafur. Im
allgemeinen babe icb, soweit icb seben konnte, den Eindruck, da6

die Eingebornen D. 0. Afrikas, besonders wegen der ibnen gewabr-

letsteten Sicberbeit von Person und Eigentum, die Deutsche Herr-

schaft geacbtet und gescbatzt baben, selbst dann, wenn sie deren

Mabnabmen nocb nicbt zu versteben vermocbten.

Die politischen Ereignisse baben dieses Verbaltnis zerrissen,

die Beziebungen zu den Eingebornen sind lockerer geworden,

vielfacb mufiten sie ganz abgebrocben werden. Eine aussicbts-

reicbe, oft scbon inhaltsvolle Kulturarbeit ist in Triinuner ge-

gangen. Die bange Frage drangt sicb auf: wird sie jemals wieder

in deutscbem Sinne aufgenommen und zum allgemeinen Nutzen

fortgefiibrt werden? Tausende, die ibr Konnen und Vermogen
auf die in D. 0. Afrika bestandenen Verbaltnisse, auf den dortigen

Q-rund und Boden, die lockenden Moglicbkeiten der Entwicklung

einer jungen Kolonie gewendet baben, steben jetzt vor einem

Cbaos Oder sie starren entsetzt in das Nicbts.

Trotzdem liefi sicb in vielen von ibnen, laBt sicb in Mancbem
unter uns, die Hoifnung auf Besserwerden nicbt vollig unter-

driicken ! Die ErscblieBung D. 0. Afrikas war in kraftigem Fort-

scbritt begriffen, das Verbaltnis zu der eingebornen Bevblkerung

batte sicb durcbaus befriedigend gestaltet, weite neue Gebiete

scbienen durcb den soeben fertig gewordenen Ban der Zentral-

babn und die scbon in Angriff genommene Tabora-Ruanda-Babn

giinstige Aussichten zu erbffnen. Aufs tiefste ware es zu be-

Hagen, wenn alle diese durcb bingebende deutscbe Arbeit mfibe-

voU errungenen Werte unserem Volk verloren gingen, fiir das

icb mir obne Eolonien eine gedeiblicbe Zukunft nicbt zu denken

vermag.



Bericht ilber die offentliche Sitzung

am Id. November 1919.

Am 14. November 1919 hielt die Gesellscbaft die zur Er-

innerung an ihren Stifter, Konig Q-eorg II., vorgeschriebene bfPent-

liche Sitzung.

Herr Miigge las iiber: Vorgange in der Gesteinswelt und ibre

Messung.

NachricMen ;
gescbaftl, Uitleilangett 1919. 2. 7



Vorgange in der Gesteinswelt und ihre Messung.

Yon

0, Miiggo.

Gelesen in der offentlichen Sitxung am 14. November 1919.

Die auBerordentliclieii Portscliritte
,

welche die Physik der

Krystalle in den letzten Jahren namentlick Dank den Eontgen-

stralilen gemackt kat, haben jene Untersuclningen
,

die znnachst

mehr die Bildnngsweise
,
Vorkommen und Verbreitiing der Mine-

rale betreifen, etwas zuriicktreten lassen, obwoU es sick dabei um
Yorgange handelt, welche angesickts ihrer weltweiten Yerbreitung

von groBter Bedeutung sind. Man kann die Gresammtkeit der kier

vorkandenen Aufgaben etwa zusammenfassen als die Erkennung

der Yorgange, welche zim Aufbau der festen Erdkruste geflikrt

haben. Diese Aufgaben beriikren sick auf das innigste mit solcken

der Geologie, auck insofern, als es sick dabei nickt nur um die

gegenwartigen
,

sondern auck um langst abgelaufene Yorgange,

also einen Teil der Erdgesckickte kandelt, bei denen also auck

Zeit und Ort des Yorganges von Bedeutung sind. Das Wann und

Wo, Datum und Sckauplatz kommen fiir die Q-esteinskunde, welche

nickt wesentlich eine kistorische Wissensckaft ist, allerdings nur

insofern in Erage, als die Yorgange in der Erdfeste ja nach Zeit

und Ort nickt unabhangig von einander sind, Yielfack in Ergan-

zung geologiscber Ilntersuckungen
,

durck die zahlreicke Ereig-

nisse in der Gesckickte der Erde festgestellt und auck in ikrer

Bedeutung erkannt sind, ist es im Besonderen die Aufgabe, die

Yorgange selbst zu untersucken, ikre Gresetze und Ursacken zu

ermitteln und zwar nack den Metkoden, welche durck die groBen

Errungensckaften der Pkysik und pkysikaliscken Ckemie vorbild-

lick geworden sind; dazu gekbrt nainentlich auck die messende

Untersuckung. Man kann nickt sagen, dafi die Bestrebungen, MaB
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und Zahl in die Greologie einznfuhren schon gegenwartig dieser

Wissenschaft wesentlich ihr G-eprage geben, dagegen liegt in ibrer

Anwendung zweifellos ein charakteristischer Zng der neneren

Gesteinsuntersuchungen gegeniiber den alteren. Es wird dadurch

in mancber Hinsicbt aucb der Geologie eine Grundlage fur die

Priifung von Hypothesen gescbaffen, an denen diese Wissenscbaft

aucb jetzt nocb ilberreicb isfc.

Nacb dem sog. Aktualitatsprinzip
,

das znerst in einer von

unserer Gesellscbaft am 24 Dez. 1818 gestellten und von v. Hoff

gelosten Preisanfgabe geltend gemacht wnrde, wird angenommen,

dafi die Vorgange in der Erdfeste aucb in friiberen geologischen

Perioden im Allgemeinen keine anderen waren als die, welcbe

nocb hente vor unsern Angen oder in den Erdtiefen sicb abspielen.

So groBartig sie sind, verlaufen sie docb meist auBerst langsam,

sodafi im Allgemeinen sebr lange Zeiten verfliefien miissen bis sie

einen mit unsern Instrumenten meBbaren Betrag erreicben, Zeiten,

im Vergleich zu welcben unser Leben viel zu kurz erscbeint. Wir
konnen daher meist nur nocb Spuren der Vorgange verfolgen, das

gilt also nicbt nur fiir die abgelaufenen sondern aucb fiir die gegen-

wartigen. Babei kommt es natiirlich darauf an, alle jene Um-

stande, jene „Faktoren“ zn ermitteln, die den Vorgang nacb Art,

Gescbwindigkeit, Eichtung und GroBe beeinflussen oder beeinfluBten.

Vor dem „Wieviel?“ aber stebt immer das „'W’ie?“, d. b.

zunacbst ist stets die Art des Vorganges sicher zu ermitteln, was

nicbt immer gleicb im Anfang gelungen ist. Die GroBe der

Wirkung bangt dann ab von der Dauer und Intensitat des

Vorganges; die letztere, seine Heftigkeit, ist bedingt durcb die

GroBe der wirksamen Energie in ihren verscbiedenen Formen xmd

wird meist u. a. aucb stark beeinfluBt von Temperatur und Druck.

Die Gesetze, nacb denen diese Faktoren zu verbinden sind, sind

zumeist in den matbematiscben Formeln der Physik vorgeschrieben

;

ibre Anwendung setzt aber die ricbtige Erkennung der Art des

Vorganges voraus, damit die gemessenen Faktoren in die ricbtige

Formel und an der ricbtigen Stelle eingesetzt werden konnen.

Zur Messung der Faktoren sind bei der Langsamkeit der Vor-

giinge vielfach besondere Instruments notig, von welcben ein jedes

den besonderen Verhaltnissen der natiirlicben Laboratorien
,

in

denen es verwendet werden soli, gewissermaBen angepafit ist. Fiir

1) Gott gel. Anz. IL Bd. p. 2047. 24. Dec. 1818.

2) V. Hoff, Geschichte der durch UberliefertiDg nacligcwieseiien naturliclieix

Veranderungen der Erdoberfiache. Gotba, 1822—1841.



80 0. Miigge,

die langst abgelaufenen Vorgange, miissen wir, soweifc sie sich.

nicht im Laboratorium wiederbolen lassen, nach. Selbstschreibern

suchen, die mit moglicbster Grenauigkeit die bei dem Vorgange

herrschende Temperaturj den Drnck oder abgeleitete G-roBen, wie

Grescbwindigkeit, Konzentration n. dergl. verzeicbnet baben.

Hinsicktlich der Genauigkeit halten derartige Messungen vor-

lanfig nock keinen Vergleick aus mit den sonst bei Versucken er-

reickbaren, vielfack sind nur Minimal- und Maximalwerte
,

oder

nur einer ron beiden za bestimmen, manchmal massen wir tins

sogar begniigen mir das Grofienverkaltnis zu anderen Werten

oder nnr die GroBenordnnng anzngeben.

Wakrend die Intensitat oder Heftigkeit eines Vorganges nock

von mekreren Faktoren abzukangen pflegt, ist der Paktor j,Zeit“

nickt weiter zerlegbar, nnd seine Bestimmnng verdient sckon aus

diesem Grunde an erster Stelle betracktet zu werden, dazu kommt,

dafi er, wie hervorgekoben
,

in der Gesfceinswelt meist einen sekr

groBen Wert kat. Man kat also Ukren notig, die mbglickst lange

und gleickformig geken, z. B. unabkangig sind von der Temperatur

des Vorganges. Eine brauckbare und zwar „astronomische“
TJkr dieser Art liefert die Bewegung unseres Planeten um die

Sonne, wobei das Jakr die MaBeinkeit ist. Ein Vorgang, der in-

folge des Wecksels der Jakreszeiten den Ablauf von 1 Jakr mit

groBer Sickerkeit anzeigt, ist das Abs chm elz en des Gletscker-

eises. Er hat in der Eiszeit in sudsckwedischeu Seen ausge-

zeicknet periodiscke Absatze von Ton und Sand veranlaBt, sog.

„Warwen“, von welcken man, da sie in groBter RegelmaBigkeit

iiber weite Kaume zu verfolgen und weil diese libereinander greifen,

auf mekr als 800 km sick aneinander sckliefien lassen, etwa 12000

hat abzaklen konnen
;
diese bedeuten also fiir die Dauer des Rlick-

zuges des Inlandeises ebenso viele Jakre.

Auch bei anderen Sedimenten ist man geneigt jede Sckickt

als Absatz von 1 Jakr za deuten und kat z. B. in den sog.

Jakresringen der Steinsalzlager besonders guten Grnnd dazu,

Hier weckseln Steinsalz- und Ankydrit-reickere Lagen mit ein-

ander ab; da nun beim Steinsalz die Loslickkeit mit der Tempe-
ratur ein wenig steigt, beim Ankydrit dagegen ein wenig fallt,

ist zu erwarten, daB aus einer an beiden Salzen gesattigten Lbsung
im Fruhjakr*(bei steigender Temperatur) die Absckeidung von An-
hydrit etwas zunimmt, die von Steinsalz etwas abnimmt, wakrend
im Herbst (bei sinkender Temperatur) Steinsalz-reickere und An-
hydrit-armere Sckickten entstehen, sodaB auck kier jedem Sckickt-



Vorgange ia der Gesteinswelt and ihre Messung. 81

wechsel ein Jatr entspricht. Aber man mu6 dabei voranssetzen,

daB es anch zur Zecbsteinzeit schon Jabreszeiten gegeben hat.

Eine Abzahlnng dieser Schichten ist hier schon schwieriger, noch

mehr gilt dies in andern Fallen, wo es zngleich weniger sicher

ist, daB jede Schicht der Absatz von 1 Jahr ist.

So konnte man fiir die Zeit, wahrend welcher unser Muschel-

kalk abgelagert wurde, eine Zahl von etwa 75000 Jahren be-

rechnen, wenn man annehmen diirfte, daB der jahrliche Absatz,

der sich nach obiger Annahme in den sog. Tonplatten zu etwa

0.2 mm ergibt, fiir die ganze Dauer der iibrigen Ablagerungen, in

denen aber die Schichtung vielfach undentlich und unregelmafiig

ist, ebenso groB sei; das ist aber wenig wahrscheinlich, denn die

Dicke der jahrlichen Schicht hangt von zu vielen nnd za veran-

derlichen Umstanden ab, als daB man sie fiir langere Zeitraume

als konstant voranssetzen diirfte. Es ist anch offenbar wenig

wahrscheinlich, daB ein Vorgang wie die Sedimentation, der fiir

geologisch knrze Zeitranme als MeB-Vorrichtnng sich als branchbar

erwiesen hat — er ist ja sogar in den Ablagernngen des Wiisten-

stanbes anf Bandenkmalern znr Abmessnng historischer Zeit-

ranme benntzt — fiir die Bestimmnng langerer geologischer Pe-

rioden geeignet sei. Jede Unterbrechnng der Sedimentation, sei

es dnrch Trockenlegung des Seebodens, sei es dnrch Meeresstro-

mnngen, welche die gesnnkenen Teilchen danernd wegspiilen, ebenso

jede Andernng in der Art des Sediments verursacht nniibersehbare

Eehler ^).

So wenig wie die Sedimentation erscheint der nmgekehrte

Vorgang, die Erosion, die man z. B. am Niagara-Fall znr Be-

stimmnng seines Alters benntzt hat, fiir eine siehere Zeitmessnng

geeignet, da sie nicht nnr vom Klimawechsel, saknlaren Hebnngen

nnd Senknngen, sondern vor allem anch von der Widerstands-

fahigkeit des erodierten Materials abhangt, welche anfierordentlich

stark nnd nnberechenbar schwanken kann.

Wie die planetarischen TJhren anf Bewegnngen im Himmels-

ranm, so bernhen die nun zn besprechenden anf ahnlichen Bewe-

gnngen im allerkleinsten Eanm, im Atom. Der Z erfall der

Atome der radioaktiven Elemente erfolgt ebenfalls unab-

hangig von Temperatnr nnd Drnck, sogar nnabhangig von che-

mischen Bindnngen des Atoms; die von einer bestimmten Menge

1) Lohmann (Neues Jahrb. f. Min. 1916 11, - 177— u. 1919, - 224 —) be-

rechnet, daB der Absatz von nur 1 mm Kokkolithenschlamm im Nord-Atlantifc

durchschnittlicli 500 Jahre erfordert.
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eines radioaktiven Elementes in der Zeiteinheit gelieferte Menge

seines Zerfallsproduktes ist nnr abkangig von der Menge des Ele-

mentes, d. k, von der Zakl der von ikm in dem betrackteten Raum
vorkandenen Atome. Dabei ist aber zu bedenken, dab dnrck den

Zerfall selbst die Menge des radioaktiven Elementes danernd ge-

ringer wird und dak andererseits das zunachst entstekende Zer-

fallsprodukt vp'eiter zerfallt, ebenso das nen entstekende n. s, f.

kTnn ist aber die Q-esckwindigkeit, mit welcher das wicktigste

nnter den verbreiteteren Radioelementen, namlich das "Uran, zer-

ffflt, eine so geringe, daB erst nack BOOO Millionen Jakren die

Halfte der vorkandenen Atome versckwnnden sein werden, wir

konnen daker, selbst far geologiscke Zeitraume, die in jedem

Mineral von ikm etwa vorkandene Menge als unveranderlick be-

trackten. Aus dem Uran und alien seinen Zerfallsprodukten, dem
Ur II, dem Jonium, dem Radium u. s. f. bis zum letzten, dem
JBlei, welckes bestandig ist, entsteken aber, nackdem sick zwiscken

iknen Gleickgewickt eingestellt kat, was in geologisck kurzer Zeit

der Eall ist, je die gleicke Menge Helium, das sick in dem radio-

aktiven, in diesem Falle also Ur-kaltigen Mineral ankauft. Man
kann daker aus dem Gehalt eines Minerals an Ur, verglicken mit

dem an He die Zeit berecknen, wakrend der der Zerfall sckon

angedauert kat, d. i. das Alter des Minerals.

Diese Metkode kat fiir Minerale, die nackweislick erst im

Tertiaer entstanden sind, schon sekr koke Zaklen ergeben (mekrere

Millionen Jakre), flir palaeozoiscke einige kundert Millionen. Aber
die Zaklen sind dock ziemlick unsicker; einerseits ersckeint es

nickt unmoglick, daB He aus dem Mineral entweicken konnte, dann

wllrde das Alter zu klein gefunden sein, andererseits hat man
auck Minerale kennen gelernt, welcke kein Ur und dock erkebliche

Mengen He enthalten.

Da das letzte Zerfallsprodukt des Ur das Pb ist, kann man
auck aus dem Verkaltnis zwiscken Pb- und Ur-Gekalt eines Minerals

sein Alter unter ahnlichen Annakmen mit ahnlicken Unsickerkeiten

berechnen. Ganz Analoges gilt fiir das Alter von Mineralien, die

das am weitesten verbreitete starker radioaktive Element Tkorium
enthalten, nur mit dem Untersckied, daB kier aussckliefilick der

Gekalt an He in Erage kommt, da Pb bei seinem Zerfall nickt

entstekt.

Man kat gefunden, daB Minerale mit radioaktiven Bestand-
teilen durck die von iknen ausgesckleuderten He-Atome in mancken
sie umschlieBenden anderen Mineralen eine Earbung bewirken, die

sick allerdings nur bis zu einer Entfernung zwiscken 0.02—0.04 mm
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erstreckt je nach. der Art der radioaktiven Substanz und der

Dickte und Zusammensetzung des umsckliefienden gefarbten Mine-

rals. Man hat diese zuerst von Rosenbusch vor 47 Jahren beob-

achteten Farbenflecke in den anders gefarbten Mineralen, welche

nm punktformige radioaktive Kornchen unter dem Mikroskop als

kleine Kreise erscheinen, als pleochroitische Hofe bezeichnet,

well sie in vielen Krystallen von "wechselnder Farbe sind je nach

der Richtung in der man durch den Krystall sieht. Da die Tiefe

der Farbung mit dem Gehalt des strahlenden Einschlusses an

radioaktiver Substanz und der Dauer der Bestrahlung zunimmt,

kann man durch Vergleich des Gehaltes und der Tiefe der Far-

bung mit Farbungen, die im Laboratorium innerhalb gemessener

Zeit durch radioaktive Substanz von bekanntem, meist millionenfach

hoheren, Gehalt erzielt sind, die Dauer der Bestrahlung und damit

das Alter des Minerals ermitteln. Man findet so Zahlen von der-

selben Grofienordnung wie vorher, besonders zeigt sich, dafi Mine-

rale, die nachweislich erst im Tertiaer entstanden sind, niemals

schon diese Hofe zeigen, wohl aber dieselben Minerale um die-

selben Einschliisse, wenn sie vortriassisches Alter haben.

Die Angaben dieser kleinen unaufhaltbaren Uhren konnen

leider durch. Temperaturanderungen sehr gestort werden, denn es

zeigt sich, dafi die Farbung mit der Temperatur abnimmt und

schliedlich ganz verschwindet; auch kann sie sich bei Mineralen

derselben Art stark bei kleinen Schwankungen der chemischen

Zusammensetzung andem.

Man kann demnach nicht sagen, daS die Methoden zur Messung

geologischer Zeitraume schon einigermaben gut entwickelt waren,

zumal man sich in den zahlreichen Fallen, wo die erwahnten Me-

thoden nicht in Frage kommen, meist mit allgemeinen Angaben

iiber das Alter begniigen muB, welche auf nur qualitativen Unter-

scbieden der Minerale beruhen. Es gibt namlich gewisse Alters-

ersckeinungen auch in Krystallen, auch sie bleiben nicht

immer „herrlich wie am ersten Tag“, auch dann nicht, wenn sie

zersetzenden Einfllissen von auBen, vor allem also z. B. der Ver-

witterung, ganz entzogen sind. Viele tragen vielmehr den Keim

zur Selbstzersetzung in sich; sie macht sich zunachst in einer

Triibung der bis dahin „krystallklaren“ Substanz bemerklich, Bei

Orthoklas, Nephelin und anderen Gemengteilen alterer Gesteine,

die „steinig“ erscheinen, wahrend sie in jungeren glasigen Habitus

haben, beruht sie z. T. sicher, z. T. wahrscheinlich auf Entmischungs-

vorgangen, welche die Folge davon sind, daB die bei der Bildung

der Minerale maBgebenden TJmstande, namentlich Temperatur und
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Drack, sick inzwisclien stark geandert haben. Dabei ist aber der

Verlanf dieser Anderung, obwohl stets auBerst langsam, von der

Znsainmensetzimg dieser Minerale nnd der Temperatnr so stark

abbangig, daJB ein solches Mineral trotz starker Altersspnren ge-

legentlicb ganz jnng sein kann. Tiir die Ernptivgesteine ist im

AUgemeinen anch ein G-ebalt an klarem, nnzersetztem Glas ein

Zeicben jngendlicben Alters, abnlicb fiir Koblen, -welcbe etwa den

Sedimenten eingelagert sind, der Eeicbtum an Kohlenwasserstoffen.

Indessen trifft beides auch bier nnr mit gewissen Einscbranknngen

zu, denn scblieBlicb sind es aucb bier nicbt die Jabre, welcbe die

Dinge alt macben, d. b. ibnen Altersmerkmale anfpragen, sondern

die Scbicksale, die Erlebnisse der Dinge. So konnen geologiscb

alte Gesteine, wenn sie seit ibrer Entstebnng nnverandert ibre

Lagernng beibebalten baben und dadnrcb gewissermaBen wobl ver-

wabrt gewesen sind, nocb die eben genannten Merkmale groBer

Jngend tragen.

Endlicb gibt es Minerale, welcbe so wenig bestandig sind, daB

scbon ibr bloBes Yorkommen geniigt, jngendlicbes Alter der mit

ibnen gebildeten Gesteine zu verraten oder wabrscbeinlicb zn

macben. Es geboren dabin z. B. die unbestandigen Modifikationen

einer Eeibe von cbemiscben Yerbindungen, z. B. EeSa in der Form
von Markasit, ZnS als Wurtzit und vor allem die meisten koUoiden

blinerale. Znmal letztere sind geologiscb genommen leicbt ver-

derbliche Waren, die ibre rasche Yerganglicbkeit der feinen Yer-

teilung der in ibnen vorbandenen Substanzen verdanken.

Aucb bei den vorhin erwabnten alternden Krystallen bernbt

die Triibung darauf, daB ein Zersetzungsprodukt in auBerst feinen

Korncben von der GroBe der Licbtwellenlange und darunter sicb

ausscbeidet; dadnrcb wird eine gewisse Merge Oberflacbenenergie

in ibnen aufgespeicbert
;
unter ibrem EinfluB vereinigen sicb nacb

und nacb, gewobnlicb erst im Yerlaufe geologiscber Zeitraume,

die feinen Stanbcben zn mikroskopiscb sicbtbaren Korncben nnd
endlicb zn groBeren Krystallen, wobei die erwabnte Triibung

wieder verscbwindet. Die so entstandene verbaltnismaBige Klar-

beit kann also wieder ein Zeicben nocb boberen Alters sein. In

der Tat miiBte die dauernde Wirksamkeit dieser Oberflacbenkrafte

scblieBlicb dazn fiibren, die zabUosen, meist nnr mikroskopiscben

KrystaUe der Gesteine dnrcb wenige groBe zn verdrangen. Aber
es ist aucb bei Krystallen dafiir gesorgt, daB sie nicbt in den
Himmel wacbsen nnd zwar vor allem dnrcb die Wirksamkeit
mecbaniscber nnd cbemiscber Krafte. Da diese aber im allge-
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meinen stark von der Temperatur abkangen, wird es nutzlick sein,

liber deren Messnng etwas zu erfabren.

Q-enaiiere Messnngen der Teiaperatur der fliissigen Laven
sind erst vor knrzem von Day und Shepherd geniacht und zwar
im Lava-See des Kilauea

;
sie warden mit Thermoelementen ausge-

fiihrt, wahrend bei alteren derartigen Versuchen nur die Schmelzung
Oder Auflosung eines Metalls von bekauntem Schmelzpunkt in der

Lava beobachtet wurde. Eine nicbt ganz so nnmittelbare Methode,

angewandt auf Diabas, ist deshalb von Interesse, weil sie zeigt,

wie sehr es darauf ankommt, alle IJmstande auch bei diesen ein-

fachen Vorgangen zu beachten. In den machtigen Diabasmassen

der Pallissaden am Hudson finden sich Grauwacken eingeschlossen,

die keine Spur von Anschmelzung zeigen. Gleichwohl ergaben

Versuche im Laboratorium, daB die Schmelztemperatur des Diabas

merklich hoher war als die der Grauwacke. Der erstarrte
Diabas schmilzt also bei einer Temperatur, welche hoher ist als

die seines natiirlichen Schmelzflusses, des sog. Magmas, aus welchem

er entstand. Dies erklart sich daraus, daB jenes Magma noch

Bestandteile enthielt, welche, obwohl sie nur einen kleinen Teil

des Magmas ausmachten, seine Schmelztemperatur herabsetzten,

namlich fliichtige Bestandteile, die bei der Erstarrung entweichen,

deren Spuren aber in gewissen Mineralbildungen in Spalten und

Blasenraumen des Diabas noch zu erkennen sind. Daraus ergibt

sich, daB man aus der im Laboratorium bestimmten Schmelztempe-

ratur nicht immer auf die Temperatur des Schmelzflusses in der

Natur zuriickschliefien kann, daB man also gut tut, die Labora-

toriumsversuche durch Beobachtuugen in der hTatur zu erganzen.

Der indirekten Temperaturmessung dienen n. a. die sog.

geologischen Thermometer. Idee und Name stammen von

van ’t Hoff, der durch seine Untersuchungen iiber die Entstehung

der oceanischen Salzablagerungen auch ein Klassiker der Gesteins-

kunde geworden ist. Die Salze, welche beim Verdunsten des

Meerwassers, etwa in vom Meere abgetrennten Buchten, sich aus-

scheiden, hangen, was Zusammensetzung und Form ihrer Krystalle

angeht, nicht allein von der fast liberall gleichen Zusammensetzung

des Meerwassers ab, sondern auch von der Verdunstuugstemperatur;

im besonderen hat sich gezeigt, daB ein Salz ftir sich allein und

neben einem andern nicht bei jeder beliebigen Temperatur sich

ausscheiden kann, sondern nur innerhalb eines gewissen Spiel-

raumes der Temperatur. Der Yersuch lehrt ftir jedes in den

Steinsalzlagern vorkommende Salz und fiir jede Salzgesellschaft
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diesen Spielraum kennen tind man kann so aus dem Vorkommen

eines Salzes fiir sich allein und in Gresellsckaft mit gewissen

anderen, seiner Paragenese, bestimmen, innerkalb welcher Grenzen

die Temperatnr zurzeit seiner Bildung hochstens sckwanken konnte.

Plir andere Vorgange, die sick in anderen natilrlicken Labora-

torien bei kbkerer Temperatnr vollzieken, wie z. B. anf Erz-

gangen, Kontaktlagerstatten u. a. bat man nack van ^t Hoffs Vor-

gange nack analogen Tkermometern mit fiir dort geeigneten Eest-

pnnkten gesuckt, nnd sie namentlick in gewissen Mineralen ge-

fanden, welcke sog. Zustandsandernngen erleiden, wenn

eine bestimmte, im Laboratorium feststellbare Temperatnr iiber-

schritten wird. Diese Znstandsandernng mnB aber der Art sein,

da6 ihre Spnren nock zn erkennen sind, nackdem die Temperatnr

wieder gesnnken nnd damit der fr ilk ere Znstand wieder einge-

treten ist. Da das betreffende Mineral sick am Sckauplatz des

Vorganges befinden mnB, kat man anf mdglickst verbreitete Mine-

rale sein Angenmerk rickten miissen. So laBt sick z. B. bei dem
am weitesten verbreiteten Minerale, dem Qnarz, gnt erkennen,

ob bei seiner Entsteknng oder spater einmal die Temperatnr von

B75® iibersckritten wnrde; denn die Znstandsandernng, die er bei

dieser Temperatnr erfakrt, bleibt nie ans, erfolgt anck, da der

Qnarz in alien Vorkommen genan gleicke Znsammensetznng kat,

stets bei derselben Temperatnr nnd laBt ein beqnem erkennbares

Merkmal der TJmwandlung znriick, wenn die ebenso plinktlick ein-

setzende Bucknmwandlnng bei siiikender Temperatnr stattgefnnden

kat. Man kann so z. B. mit Sickerkeit schliefien, daB die Quarze

in Qnarzporphyren nnd Lipariten oberkalb 575^ gebildet sind. Eiir

zaklreicke Vorgange kat man in den an iknen beteiligten Mine-

ralen derartige geologiscbe Thermometer ansfindig gemackt, die

einzeln allerdings meist nnr eine Maximal- oder Minimal-Temperatnr

angeben, aber dock in ibrer Gesamtkeit znweilen gestatten, die

Temperatnr eines Vorganges in ziemlick enge Grenzen einzu-

scblieBen.

Eine besondere Znstandsandernng ist jene, bei welcker der

TJntersckied zwiscken fliissig nnd gasformig versckwindet, was
beim sog. kritiscken Pnnkt des betr. Stoffes der Pali ist.

Diese Temperatnr kat Nacken als Festpnnkt fiir ein Tkermometer

benntzt, das die in den Diabasmandelsteinen kei der Bildnng der

Ackate kerrsckende Temperatnr anzeigt. Wird namlick die kritiscke

Temperatnr der Lbsung, ans der die Ackate sick bilden nnd welcke

von der bekannten kritiscken Temperatnr des reinen Wassers ver-

mntlick nickt sekr versckieden sein wird, Iibersckritten, so wird
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sich. der Absatz des Achates auf alien Wandungen des Mandel-
ranmes gleichzeitig und gleichmafiig vollzieben, da seine Losung
in diesem sog. fluiden Zustand der Einwirkung der Sckwere nur
wenig unterliegt und keine Bodenflassigkeit mekr vorhanden -ist,

wahrend bei Unterscbreitung der kritiscken Temperatur der Absatz
an den Wanden zwar nack wie vor in konzentriscken ScMchten
erfolgen kann, zugleick aber am Boden der Mandel in horizon-

talen, der Oberflache der Bodenfliissigkeit folgenden Scbichten.

Beiderlei Arten des Absatzes hat man in der Tat in den Achaten

beobachtet.

Auch eine verwandte Erscheinung, namlich die schon vorher

erwahnte Entmischung, kann Anhaltspunkte fiir die Temperatur

liefern. Durch Versucbe im Laboratorium ist festgestellt, dafi die

wiirfligen Steinsalzkrystalle bei hoher Temperatur beliebig viel

KCl aufnehmen konnen, ohne dab sie dadurch triib werden, daB

letzteres aber eintritt, wenn die Temperatur nachher sinkt, desto

frliher, je mehr KCl aufgenommen war^). Es ist daher zu er-

warten, daB ein bei etwas liber der herrscbenden Temperatur ent-

standener Miscbkrystall eine Triibung, sog. Opaleszenz, zeigt. Das

ist nun bei fast samtlichen dem Steinsalzgebirge eingelagerten

Kornern von KCl (Sylvin) der Fall — die Opaleszenz ist fiir den

Bergmann gradezu ein Erkeunungsmerkmal fiir Sylvin — und so

mnfi man, vorausgesetzt, dafi die Opaleszenz auf der Ausscheidung

von NaCl berubt — schlieBen, daB die Temperatur zurzeit der

Bildung des Sylvin etwas hoher war als die heutige.

Eine Zustandsanderung, welche alle Minerale unter geeigneten

Umstanden erleiden konnen, ist das Schmelzen; aber sie ge-

stattet dock nur selten genauere Temperaturbestimmungen. So

kann man an der Blauen Kuppe bei Eschwege an den dort im

Basalt eingeschlossenen Sandsteinen beobaehten, daB ihre Glimmer-

lagen geschmolzen sind, ihre Qnarze dagegen noch keine merkliche

Umwandlung im Tridymit erfabren haben. Nun ist durch Ver-

such ermittelt, daB die Glimmerlagen bei etwa 1150“ schmelzen,

wahrend zur Umwandlung von Quarz in Tridymit nur 850“ er-

forderlich sind; es sollte also eigentlich der Quarz der Sandsteine

in Tridymit verwandelt sein. Aber diese Umwandlung gebort zu

jenen, wie man auch aus den Erfahrungen der Technik weifi, welche

1) Aus der von Nacken festgestellten Temperatur-Konzentratioiiskurve kann

man fiir jede Konzentration die Temperatur abnehmen, bei weiclier Entmischung

und also Trubung eintritt. Die auf Kliiften aufgewachsenen Krystalle von Sylvin

zeigen keine merkliche Opaleszenz.
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sehr langsam verlanfen, sodaB utan zu dem ScMuB berechtigt ist^

daB die Dauer der Erhitzung an der Blauen Kuppe nur eine kurze,

geologiscb genommen nnr ein Angenblick war, woraus dann z. B.

folgt, dafi die beteiligten Magmenmassen nur ganz geringen TJm-

fang gehabt baben konnen. Die Scbmelziing des Grlimmers liefert

bier keinen gaten Festpunkt, denn sie erfolgte, wie bei vielen

Mineralen, unter Zersetzung, wobei sick die Sckmelztemperatur

entsprecbend der Aenderung der cliemiscken Zusammensetzung

des entstekenden Gremisckes stetig verschiebt, Hinzii kommt, daB

der Grlinamer nickt allein seine leickter flucktigen Bestaiidteile

einbiifit, sondern auch auf die angrenzenden Minerale einwirkt,

sodafi die Schmelzung kier, wie in vielen andem Fallen in der

Natur, in eine Losung llbergeht, deren Temperatur und Verlauf

von alien beteiligten Mineralen abkangt.

Alls dem Verkalten des Quarzes in den Einschllissen der Blauen

Kuppe konnte man durck Vergleich, z. B, mit der Zeit, innerhalb

welcher im Laboratorium die Umwandlung von Quarz in Tridymit

bei 1150^ erfolgt, offenbar einen SchluB auf die ungefakre Dauer
der Erkitznng zieben. Eine andere dazu dienlicbe Erfabrung hat

man sckon vor langen Jakren an einem ebenfalls sekr verbreiteten

Mineral, dem Kalifeldspat, gemackt. Namentlick eine natronreicke

Abart desselben, der Sanidin, erleidet durck Erkitzen auf 400—600^

leickt meBbare optiscke Anderungen, welcke aber wieder ver-

sckwinden, wenn die Erhitzung ca. 600^ nicbt libersckritten und

nickt zn lange angekalten bat, sonst aber bleiben. Solcbe optiscbe

Anderungen zeigt nun in der Tat der Sanidin in den Auswilrf-

lingen z. B. des Laacber-See-Vulkans, woraus man also auf an-

haltendere Erhitzung desselben scblieBen kann^}.

Das Scbmelzen verlauft bei Mineralen nicbt immer so scbnell,

wie wir es bei den meisten Steffen zu sehen gewobnt sind, dafi

namlich in demselben Angenblick, wo die Scbmelztemperatur er-

reiebt ist, der feste Korper auch fliissig wird, Es gibt unter

ihnen eiuige, welcbe so zabe Scbmelzen liefern, daB Form und

Spaltrisse und Einscbliisse der Krystalle in ibrer gescbmolzenen

Masse nocb gut zu seben sind, wenn die Scbmelztemperatur nicbt

zu sebr iibersebritten ist. So verbalten sick nack Versucken z. B.

gewisse Feldspate, von denen in der Tat in vulkaniscben Aus-

wiirflingen und in Meteorsteinen Krystalle vorkommen, die, obwokl

1) Tiber die Ursaclie ist bister niebts betanut; mutmaBlicb findet eine An-
derung in der Yerteilung der K- und Na-Atome im Mischkrystall statt, von abn-

licher Art, wie sie Tammann in anderen nacbgewiesen hat.
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geschmolzen, keine Merkmale friiherer Verflilssigung zeigen. Sie

sirid also nur wenig und kurze Zeit iiber ihren Sclimelzpunkt er-

Mtzt, was auck nach der Art ihres Vorkommens in der Tat sehr

wokl moglick ist.

Zuweilen finden sick Anzeiclien, daB die Temperatnr am
Sckauplatz des Vorganges nickt liber all die gleicke war,
Wakrend die meisten Salzniinerale auf eine Bildungstemperatur

weisen, welcke mit organischem Leben im Zecksteimneere ver-

traglick ersckeint iind aridere mit dariiber kinausgekenden Bildungs-

temperaturen wabrsckeinlick erst zu einer Zeit eutstanden, als die

Salzablagerungexi von jlingeren Sedimenten sckon so kock bedeckt

waren, dak die Temperatnr in dieser Tiefe betracktlick hoker sein

muBte, macken namentlick die in den Salzlagern ebenfalls vor-

kommenden Krystalle von Boracit davon eine Ansnakme. Die

streng regulare Form, in der sie erscbeinen, kann, wie aus Ver-

sucben kervorgekt, nur bei Temperaturen liber 265® entstanden

sein. Wollte man diese koke Temperatnr wie vorkin erklaren,

so mufite die Sedimentdecke zurzeit der Entstekung dieser Boracite

nicht weniger als 10000 m macktig gewesen sein. Das ist nickt

wakrscheinlich, zumal es die Zersetznng oder TJmbildung anderex’,

nur bei niederer Temperatnr bestandiger Salzminerale hatte znr

Folge kaben mlissen, was dock nickt der Fall ist. Anck der
Umstand sprickt dagegen, daB iieben den erwaknten Boraciten in

regularen Formen (die allerdings nnr nock Paramorphosen sind)

in mancken Lagerstatten auck sekr Heine Krystalle von rkom-
bis eke

r

Ausbildungsweise vorkommen (sog. StaBfurtit), welcke

zweifellos nicht oberkalb 265® entstanden sind. Man wird daker

mit groBerer Wakrsckeinlickkeit annekmen diirfen, daB in den

Salzlagern brtlick ekemiseke Vorgange sick abspielten, bei welcken

so viel Warme frei wurde, dafi die Temperatnr stellenweise 265®

libersekritt.

Solcke Ungleickkeiten der Temperatnr bedingen natiir-

lick Warmestrbmnngen, ans deren Verlanf man daker rncH

warts anf die Temperaturverteilnng sekliefien kann. Sie ist yon

groBer Bedentnng fiir die Ansscheidnng von Krystallen aus sckmelz-

fliissigen Losnngen wie den kentigen Laven und aus den viel

groBeren Massen der granitiseken und ahnlichen sog. Tiefengesteine,

Die Scknelligkeit der Temperatnrandernng wakrend ikrer Er-

starrnng spiegelt sick namentlick wieder in einer Eigentnmlickkeit

ikrer alteren Anssckeidnngen, der sog. Einsprenglinge.

Nnr in ikren ans granitischen nnd aknlick grofien Gresteins-

massen ansgesekiedenen Krystallen sind die versekiedenen ckemi-
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schen Verbindungen, die sicli an ibrem Aufbau beteiligen, gleicb-

formig gemiscbt,. in den Einsprenglingen der stets verbaltnismaBig

kleinen an der Erdoberflacbe rascb erstarrten Lavamassen, ist diese

Mischung in dem zuerst entstandenen Kern der Krystalle eine

ganz andere als am Eande. Pie von Roozeboom entwickelte

Tbeorie zeigfc nun, dafi ersteres in der Tat niir zu erwarten ist,

wenn die Abkiihlung, wie dort der Fall, sehr langsam erfolgt (sie

erfordert vielleicbt tausende von Jabren), daB aber groBe Unter-

scbiede und zwar aucb in der beobacbteten Ricbtnng eintreten

miissen, wenn die Abkiiblnng wie in den Laven scbnell (in wenigen

Jabren oder weniger) von statten gebt, Biese angedenteten Unter-

scbiede des Warmeflusses, deren Messnng allerdings nocb nicbt

gelungen ist, sind von groBtem Belang ancb fiir die Deutnng dor

Striiktnr der Eriiptivgesteine selber wie fiir die von ibnen aiis-

gebenden Kontaktmetamorpbosen der durcbbrpchenen Gesteine.

In alien Fallen, wo Umwandlnngsvorgange oder ancli cbemiscbe

Umsetznngen zu Bestimmungen der Temperatur benutzt werden,

ist zu bedenken, daB diese veranderlicb ist mit dem Druck, er-

beblich allerdings meist nur dann, wenn leicbtflilcbtige Stojfe an

dem Vorgang beteiligt sind. Der Druck auBert sicb sonst baupt-

sacblicb in seinen mecbanischen Wirkungen. Tiber diese

mecbaniscben Wirkungen eines gleicbfbrmigen Druckes auf

Gesteine sind wir bisber nur wenig unterricbtet, wir kennen kaum
ein Kennzeicben, um zu entscbeiden, ob ein soldier in einem

Mineral einmal bestanden bat oder nicbt, obwobl wir z. B. aus

der Macbtigkeit der jetzt oder frllber ein Gestein uberlagernden

Schichten die GroBe des Druckes annabernd ermitteln kbnnen.

Zu den einfacbsten mecbanischen Vorgangen geboren

jene, welcbe die Hiittenleute als Saigerungen bezeicbnen. Sie

verstehen darunter die Trennung der scbweren zu Boden sinkenden

Krystalle der aus den Erzen gewonnenen Metalle von ibrer ieicb-

teren nocb scbmelzfliissigen Mutterlauge. Ein analoger Vorgang
in den als Magmen bezeichneten nattirlicben Silicatscbmelzfliissen

wabrend ibrer Krystallisation zu Gesteinen ist wabrscbeinlick von
groBer Bedeutung filr die Tatsacbe, daB aus derselben vnlkaniscben

Esse im Verlauf der Zeiten Laven von vers cbiedener Zu-
sammensetzung gefordert werden bonnen. So ist es nicbt

unwahrscbeinlicb, daB die eckigen Bruchstiicke eines olivinreicben

Gesteins, die sog. Olivinknollen, die stellenweise so reicblicb in

unsern Basalten (am Hoben Hagen, massenbaft am Alpstein b. Sontra)
vorkommen, nicbts anderes sind als Brucbstlicke der zuerst fest-
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gewordenen tind infolge ihrer groBeren DicMe anf den Boden des

Lavabehalters gesunkenen Anssckeidnngen, welche bei einer spateren
Eruption durcbbrochen, zertrilmmert und von der Lava, dem heutigen
Basalt, umbiillt und mit nach oben gerissen warden^). Mit welcber
Q-escbwindigkeit eine solcbe Saigerung verlauft, hangt auCer yon
dem Dicbteunterscbied der Ausscheidungen gegenixber dem Schmelz-

rest in bobem Grade von der Temperatur der Schmelze ab, well

diese ihre Zahigkeit stark beeinfluBt. Nach den allerdings nur
vorlaufigen Messungen von Bolter und Sirk ist die Zahigkeit

solcher Schmelzflusse auch erheblieh oberhalb ihrer Schraelzterape-

ratur noch viele 1000 mal groBer, als z. B. die des Wassers; da
aber die Abkuhlung in groBen Magmamassen auch auBerst langsam
erfolgt, ist anzunebmen, dafi in ihnen doch meist eine solche Saige-

rung zustande kommt, ohne dafi dies irmner durch das Erscheinen

mitgerissener Schollen der abgesunkenen Teile angedeutet wird.

Die an die Erdoherflache gelangenden Magmen waren dann vielfach

nur BI agmenteile, die aber mit dem in der Tiefe gehliebenen

und vielleicht in einer spateren Periode langst nach ihrer Er-

starrung durch Abtragung freigelegten Reste durch eine stoffliche

Beziehung „Verwandtschaft“ verknllpft waren. Diese AufFassang

wird auch dadurch unterstiitzt, daB Layen einer hestimmten Zu-

sammensetzung vielfach mit derselben in der Tiefe gehliebenen

Gresteinsart (sog. Tiefengestein) von im allgemeinen anderer Zu-

sammensetzang ortlich verhunden erscheinen, nicht nur an einer,

sondern an vielen Stellen der Erdoherflache.

Dngleichheiten des Druckes konnen ahnlich wie Un-

gleichheiten der Temperatur durch ortliche chemische Umsetzungen

hervorgerufen werden, wenn diese z. B. unter starken Volumen-

anderuugen verlaufen; sie werden aber unabhangig davon in Ge-

steinen, selbst wenn sie von ihren Grenzflachen aus gleichformig

belastet werden viel haufiger entstehen als Ungleichheiten der

Temperatur, weil die Gemengteile sich hinsichtlich ihrer Festigkeit

viel starker unterscheiden als in ihrer "Warmeleitung. Die Eolge

davon sind haufige Bewegungen der Gemengteile gegen einander

und der Teile desselben Gemengteils unter sich.

Es gibt nun Minerale, welche gegen. solches Druckgefalle

1) Es ist bezeichnend, dafi diese Olivinknollen am Hohen Hagen niemals

mit den dort (am Brunsberg) vorkommenden sog. Oligoklas-Emsprenglingcn ver-

wacbsen vorkommen; letztere auch immer nur in einzelnen (nicht mit einander

verwachsenen) Krystallen, welche stets angeschmolzen sind; hcide gehdren also

offenbar nicht demselben in der Tiefe verfestigten Gestein an,’” sondern ganz ver-

schiedenen Entwicklungsphasen des Magmas.
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aufierst empfindlich sind, z. B. Bischofit und Carnallit in den Salz-

lagern, ancli Grips, Anhydrit nnd Steinsalz sind noch so empfindlich.,

dafi sie als Gremengteile von Gresteinen fast stets Druckspnren

tragen, ebenso Kalkspat da, wo er in gestortem Grebirge liegt.

Ahnliches gilt vom Baryfc, der z. B. auf seinen Grangen zwischen

Albnngeii nnd Witzenbausen starke Faltelangen zeigt ^). Wie groJS

diese Drncke bei einigen allgemeiner verbreiteten Gemengteilen

der Silicatgesteine sind, haben namentlich neuere Versnche von

Johnsen n. a. gezeigt. Es ergab sick dabei, dafi bei harteren Lline-

ralen wie Eisenglanz, Magneteisen, Rutil, Kornnd, die in gestortem

Grebirge ebenfalls fast stets charakteristische Formandernngen auf-

weisen, Drncke bis zn 20000 Atm. zn ihrer Herstellung erforderlich

sind, bei einem Mineral, das selbst in stark geschieferten nnd ge-

streckten Gesteinen stets frei von Formandernngen ist, namlich

Eisenkies, waren anch Drncke bis 35000 Atm. vollig wirknngslos.

Das DrnckgeMle bei diesen Versnchen zn messen, ist bisher nicht

gelnngen; indessen zeigen die natnrlichen Vorkommen allgemein,

dafi Drnckspnren fehlen, wenn die drnckempfindlichen Krystalle

im Gestein sehr klein warden, ofiPenbar, weil dann das znr Ver-

schiebnng nbtige Drnckgefalle im einzelnen Krystall nicht mehr

erreicht wird. Deshalb fehlen z. B. Drnckspnren in den Kalkspaten

sehr feinkorniger Kulke wie unserm Muschelkalk, ebenso den Rutil-

nadelchen nnd dem Eisenglimmer der Phyllite, obwohl diese nach

ihrer Einstellnng znr Schieferungsebene dem nnzweifelhaft hohen

Drnckgefalle bei der Entstehung der Schiefernng ansgesetzt waren.

Tiber die Richtmig, in welcher die Pressnng eines Gesteins

erfolgt, geben die leicht feststellbaren Bewegnngsrichtnngen der

oben genannten nnd anderer Gemengteile der Gesteine deshalb

keine gate Ansknnft, weil schon kleine Teile (Komponenten) der

ganzen Pressnng bei geeigneter krystallographischer Orientiernng

jene Yerschiebnngen bewirken konnen nnd weil die Pressnngs-

richtnng, wenn sie anch im grofien in Gesteinsmassen konstant

zu sein pflegt, im kleinen dock stark schwanken kann. Hierfiir

kommen vielmehr andere Vorgange in Frage, welche die Gesteins-

masse als Ganzes trefFen.

Fiir hinreichend kleine Stiicke einer grofieren Gesteinsmasse,

welche man nach ihrer Zusammensetznng nnd dem Verband ihrer

Gemengteile als homogen betrachten kann, lafit sick die Art der

1) Sie beruhen auf Translationen langs T == (001) mit t = [100], f = [010],

wie sie von K. Veit (uacli Jolinsen, Zentralbl, f. Min. 1918, 265), anch kiinstlicli

hervorgerufen sind (vergl. auch JSfeues Jabrb. f. Min. 1898, I, 152).
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Drnckyerteilung zuweilen axis ihrer Formandorung erscUiefien.

So kommen in gewissen devonisclien Schiefern des Sanerlandes in

sick nahezn komogene Gebilde von der Form dreiacksiger Ellipsoide

vor, kei welcken durckweg der groBte Ellipsoiddurckmesser an-

nakernd senkreckt zur Sckicktfiacke steht, die also in dieser Form
nicbt abgelagert sein konnen; die naheren Umstande weisen viek

mebr darauf kin, dafi urspriinglick Kngeln vorlagen, die bei der

Pressung, welcke anck die Schieferung bewirkte, nmgeformt wurden.

In diesem Falle gibt das Verkaltnis der Durckmesser der Ellip-

soide (im Maximum etwa 3 : 1) und ikre Orientiernng zum Hork
zont ein MaB der Drnckverteilung

;
danack kat senkreckt zur Ebene

der Schieferung die starkste Zusammenpressung stattgefunden,

und in der Ebene der Sckieferung die starkste Streckung in ihrer

Fallricktung. Diese Streckungsricktung . mackt sick zuweilen da-

durck bemerkbar, daB Gesteinsteile, z. B. groBere Gemengteile oder"

Petrefakten, welcbe der Streckung nickt folgen konnten, ausein-

ander gezerrt wurden.

In Wirklickkeit sind alle Gemengteile der Gesteine nur in

sekr geringem MaBe zusammendrlickbar und, weil dies vbllige Ab-
wesenkeit von Spriingen und anderen sckwacken Stellen voraus-

setzt, nock weniger deknbar, sodaB fast alle Formanderungen

(Umformungen) groBerer Gesteinskbrper dadurck zustande kommen,

daB ikre Gemengteile, soweit sie nickt zerreiBen^) oder plastisck

sind, sick gegen einander versckieben, wobei natiirlick kleine
Hohlraume entsteken miissen. Die auflPalligsten und verbreitet-

sten Eigensckaften nun, welcbe groBere Gesteinsmassen unter dem

EinfiuB gericbteten Druckes angenommen haben, namlick neben

der Streckung die Sckieferung, werden erst erklarlick,

wenn man die IJmkry stallis ation beriicksicktigt, welcke

die Gemengteile in diesen kleinen Hoklriiumen erfahren konnen,

und die For men, die sie dabei gewinnen^). Sie geben ein lehr-

reickes Beispiel fiir den iiberraschenden Zusammenbang zwischen

Vorgangen, welcke zunacbst ganz unabbangig von einander zu

sein sckeinen, weskalb im folgenden nock etwas naker darauf ein-

gegangen werden soU^).

1) Was nicht so haufig der Fall sein wird, da die Kohasion in einem Kry-

stall erheblich grofier sein wird als die Adbasion an den Nacbbarn.

2) Von den Veranderiingen des Scbmelzpunktes bezw. der Loslichkeit in-

folge von Druck, der nur die feste Phase trifft, ist im folgenden ganz abgeseben,

da sie docb iiuberst gering zu sein scbeinen.

3) Beobacbtungen, welcbe die im folgenden mitgeteilte Auffassung des Scbie-

ferungsvorganges recbtfertigen, werden demnacbst mitgeteilt -werden.

Nac'arioliten; gescliaftl. Mitteilungen 1919. 2. 8
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Weiin Spalten ein Grestein durchsetzen, bemertt man oft, dafi

anf ihren Wandungen ein Mineral, das gewolinlich als Gremengteil

des Gresteins erscbeint, sicli angesiedelt hat, nnd zwar nicht in

wohibegrenzten Krystallen, sondern in feinen Fasern, die unter

einander parallel und zwar senkrecht zur Kliiftwand §tehen,

dabei aber seitlicb an einander scblieBen, und den Raurn zwischen

den Wandungen vollig erftillen. Jede Raser ist, wie meist optiscli

scbon festzustellen, krystallographiscli einbeitlicb, die krystallo-

graphiscbe Orientierung der Faserrichtung ist bald fltr alle Fasern

gleich, bald durcbaus wechselnd, die krystallograpbiscbe Orien-

tierung der Eicktungen senkrecht zur Faser ist stets fiir jede

Faser eine andere.

Diese auffallende Erscheinung kann man durch die Annahme

erklaren, dafi sich auf denWanden der Spalte bei ihrer Entstehung

zahllose Keime des Faserminerals befanden, welche bei Offnung

der Spalte durch Auseinanderriicken ihrer Wande in diese hinein-

wuchsen, und zwar mit verschiedener Greschwindigkeit nach ver-

schiedenen Eichtungen, sodafi die Spitzen derjenigen Krystalle

nach einiger Zeit am weitesten von der Kluftflache entfernt waren,

bei welchen die Richtung groBter Wachstumsgeschwindigkeit zu-

fallig senkrecht zur Kluft lag. Offnete sich nun die Spalte,

indem ihre Wande etwa infolge dauernder tektonischer Unruhe

immer weiter auseinander riickten, aber mit einer Geschwindig-
keit, welche kleiner war, als die kleinste Wachstums-
geschwindigkeit der fasrigen Krystalle, so blieben die

Spitzen der wachsenden Krystallchen (die sich nnn seitwarts schon

so weit verdickt hatten, daB sie liickenlos aneinander schlossen)

dauernd in Beruhrung mit der gegeniiberliegenden Kluftwand
;

alle Krystallchen konnten also nur mit derselben Geschwindig-

keit, namlich gleich der der zuriickweichenden Kluftwand, weiter

wachsen; und diese soil so klein sein, daB kein Krystall auch nur

seine kleinste Wachstumsgeschwindigkeit ganz ausnutzen kann.

Es herrscht also in der Spalte eine ode Gleichmacherei, indem die

schneller vorwartsstrebenden auf dieselbe Geschwindigkeit herab-

gedriickt werden, wie die der am langsamsten vorwartskommenden
Genossen. Das kommt auch auBerlich darin zum Ausdruck, daB

alle Krystall-Individuen die gleiche
,

krystallographisch nichts-

1) In Wirklielikeifc ist anzimehmen, daB auf der zweiten Kluftwand sich der

zur ersten symmetrisclie Yorgang vollzieht, daB ferner die Bewegung der Kluft-

wiinde nicht mit gleiohformiger Geschwindigkeit, vielleicht sogar, den Erdheben-
stbBen entsprechend, ruckweise erfolgt. Man fndet Spuren dieser Ungleichformig-

keiten in kleinen Storungen des Wachstiims der Faseraggregate.
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sagende Uniform der Faser annelimen miissen, keiner kaiin eine

personliche Note dnrcb. EntwicHnng glanzender Krystallflachen

oder regelmaBiger Gruppierung znm Nachbarn zur Geltnng bringen.

So entsteben parallelfasrige Aggregate des Minerals, dessen

einzelne Fasern beliebig wecbselnde krystallograpbiscbe Orien-

tierung baben^).

War die Gescbwindigkeit der Klnftwand grofier als diese

kleinste Krystallisationsgescbwindigkeit, aber kleiner als die groBte

Krystallisationsgescbwindigkeit des fasrigen Minerals, so werden

vor den langsamer wacbsenden Fasern Hoblraume entsteben, in

welcbe aber alsbald die benacbbarten scbneller wacbsenden tinter

entsprecbender seitlicber Verbreiternng bineinwacbsen, wodurcb dann

das Weiterwacbsen der ersteren unterbunden ist, sie werden von

ibren Nebenmannern gewissermaSen liberfliigelt. Je mebr sich die

Kluftgescbwindigkeit der maximalen Wachstumsgescbwindigkeit

des Minerals nabert, desto mebr werden die Fasern, deren groBte

Krystallisationsgescbwindigkeit senkrecbt zur Kluftwand liegt,

alle anderen unterdriicken. Bei Mineralen mit grofien Unter-

scbieden der Wacbstnmsgescbwindigkeiten werden scblieBlich alle

Fasern nicbt nur untereinander parallel, sondern aucb krystallo-

graphiscli gleicb orientiert sein‘d),

Ware die Kluftgescbwindigkeit grofier als die groBte Wacbs-

tnmsgescbwindigkeit der Krystalle, so wiirden vor alien wacb-

senden Krystallen Hoblraume entsteben, welcbe Platz fiir das

Wacbstum neuer Keime boten und Form und Orientieriing der

Krystalle wiirde wie bei gewobnlicben Drusen von der Kluft-

wand unabbangig werden. Wenn wir also die groBte und kleinste

Krystallisationsgescbwindigkeit des fasrigen Minerals kennten,

konnten wir daraus zuruckscbliefien auf die Gescbwindigkeit, mit

der gewisse Scbollen der Erdrinde sicb gegeneinander ver-

scbieben.

Was bier in verbaltnismafiig groBem Mafistabe auf Spalten

sicb vollzieht, die bis zu Meterbreite und mebr erreicben, muB aucb

in den meist nur mikroskopiscben und wobl aucb submikrosko-

1) Dieser Vorgang ist offenbar ganz analog jenem, darch welcben die Ent-

stehung der sonderbar geformten ;baarforraigen
,

krystallograpbisch aber eiabeit-

licben Krystalle erklart wurde, welcbe aus vitrioleszierenden Kiesen herauswaclisea

(diese Nacbricbten 1913) nud aucb ganz analog den in der Technik zuerst von

0. Scballer und Orbig, dann aucb von Czocbralski angewandten Yerfabren zur

Hersteilung einbeitlicber fadenformiger Krystalle.

2) Aber die krystallograpbiscbe Orientierung der in der Kluftwand iie-

genden Kicbtungen wird vou Faser zu Faser eine andere sein.
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pisclien Hohlraumen der geprefiten Gresteine vor sicli gelien, welche,

wie vorhin dargelegt, in der Ebene senkreclit zum Pressungsdruck

sick offnen. Da aber diese Hohlratnne niclit durch Auseinander-

treten ihrer senkreclit zum Druck gelegenen Wandungen sick er-

weiteruj sondern durck das seitlicke Ausweichen der weniger

widerstandsfakigen G-esteinsteilcken in der Ebene senkreckt zur

Pressung, nack alien Seiten, etwa von einem besonders widerstatfds-

fakigeii Mineralkbrncken weg, so werden dadurck flack taflige

Hoklraume („SckiGferangskofe“) entstehen und die in diese kinein-

wacksenden Keime, namlick die Gremengteile des Gresteins, welcke

die Wandungen des Hoklraums bilden, werden im allgemeinen ge-

streckt werden nack einer Ricktung senkreckt zur Pressung (bei

groBer Breite des Keimes gegeniiber dem Abstand der Wande
senkreckt zur Pressung werden alle taflig senkreckt zur Pres-

sung), vorausgesetzt, da6 die seitlicke Erweiterung des Sckieferungs-

hofes langsamer erfolgt als das langsamste Wachstum der Kxy-

stalle, sodaB flir etwa neu entstekende Krystallkeime zu keiner

Zeit Platz zum Weiterwacksen vorkanden ist.

Da die Adkaesion zwiscken zwei Krystallen ver-

sckiedener krystallogr apkis cker Orientierung immer
gering ist gegeniiber der Cokaesion der Teile des-

selben Krystalls, wird diese Art der Ausbildung der
Krystalle und ikr er An o r dnung eine wesentlicke
Ursacke jener Klitftung stark geprcBter Gesteine,
welcke als Schieferung bekannt ist.

Der gesckilderte Vorgang kann zur krystallograpkiscken
Orientierung, d. k zur Stellung einer bestimmten Krystall-

flacke parallel der Sckieferungsebene bei solcken Krystallen fiikren,

bei denen das Wackstum in alien Ricktungen jener Elacke groB

ist gegeniiber dem Wackstum in der Eichtung senkreckt zu ikr.

Das ist z. B. bei den Glimmern der Fall, daker dessen Krystalle

nickt bloB aus mechaniscken Grlinden sick so einstellen konnen,

dafi ikre Spaltflacken parallel der Sckieferungsflacke liegen; Vor-

aussetzung ist dabei wieder, daB die Erweiterung des Sckieferungs-

kofes mit einer Gesckwindigkeit erfolgt, die groBer ist, als

kleinste Wackstumsgesckwindigkeit des Minerals (senkreckt zur

Tafelflacke) und kleiner als die vermutlick sekr viel groBere

Wackstumsgesckwindigkeit parallel jener Tafelflacke. Wenn dieses

der Fall, gesellt sick zur Kliiftung infolge Tafelform der Gemeng-
teile nack der Sckieferungsflacke nock die Spaltbarkeit jedes ein-

zelnen glimmerartigen Krystalls, was deshalb von besonderer Be-
deutung ist, weil fiir fast alle Gesteine mit vollkommener Sckie-
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ferung ein reichlicher Grehalt von aiimmer oder Hnsiclitlich. der
Spaltbarkeit ihm ahnlichen Mineral charakteristiscli ist.

Wenn die Dekming in der S chiefernngsebene nicht
nach alien RichtungengleichmaBig VO r sich geht,
sondern in einer Richtnng bes onders stark ist, sodafi

nach dieser Richtnng verlangerte Hohlraume j^Str eckungshof e“
entstehen, kann auch eine krystallographische Einstellnng nach
dieser Richtung bei solchen Krystallen zustande kommen, welche
nach eiher Richtnng besonders schnell wachsen konnen, wie es z. B.
bei Hornblenden der Fall ist^).

Ans dem Vorigen folgt, daB die Schieferungsebene im allge-

meinen von der Schichtebene ganz unabhangig sein kann, was zn-
triift; auch insofern, als auch ungeschichtete Gresteine durch starke

Pressung schiefrig werden konnen.

Die Vollkommenheit derSchieferung wird nicht nur
von der Starke der Pressung, sondern namentlich auch von der
Beschaffenheit des Materials abhiingen, welche die zur Erzielung
der Schieferung ndtigen Umbildiingen und TJmkrstallisationen be-

dingt. Fiir diese Vollkommenheit ergibt sich (ahnlich wie im
groBen und ganzen fllr die Veranderlichkeit der Kohasion in Kry-
stallen mit der Richtung) ein gewisses MaB aus einer ganz anderen

Eigenschaft geschieferter Gresteine, namlich der Abhangigkeit der

Warmeleitung von der Lage zur Schieferung. Die Warme-
leitung erfahrt in jedem Schiefergestein an ail den tausend Tren-

nungskltiften ihrer mikroskopischen Gremengteile parallel der Schie-

ferungsebene (d. i. den zur PreBrichtung senkrechten Wanden der

Schieferungshofe) eine^groBe Verzogerung. So lange die Gesamt-

breite dieser unterbrechenden mikroskopischen „Klufte“
,
wie man

wohl sagen darf, klein ist gegeniiber der Gesamtsumme der lei-

tenden Krystallschichten wird die Warmeleitung senkrecht zur

Schieferung nicht wesentlich kleiner sein als parallel derselben.

So ist es in der Tat z. B. bei den meisten Sedimenten. Hier be-

wirkt im allgemeinen jede Schichtfuge eine Verzogerung der

Warmeleitung, aber diese Fugen sind zu wenig zahlreich, auch

wohl zu gut geschlossen, um die Warmeleitung zur Schiehtflache

erheblich zu verzogernj in den geschieferten Gesteinen dagegen,

zumal wenn sie, wie gewbhnlich, reichlich Glimmer enthalten und

dessen Spaltflachen parallel der Schieferung liegen, sinkt die Warme-

1) In der Tat sind die auf offenen Kitiften derselben Gesteine aufgewacli-

senen Krystalle von Glimmer nach derselben Ebene verbreitert und solche iCry-

stalle von Hornblende nach derselben Richtung verlilngert wie jene in den geschie-

ferten und gestreckten Gesteinen eingewachsenen.
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leittmg senkrecLt zur Scbieferungsflaclie oft auf den dritten Teil

derjenigen parallel der Schieferung.

Die soeben besprocbenenVorgange, die ScHeferung -and Streckimg

unter dem EinfluB des Krystallwackstums, hangen nur, was die

Richtung des letzteren Yorganges betrifft, von mechaniscber

Energie ab, wabrend die eigentlich. umgestaltende Kraft dabei

chemiscke Energie ist. Die Langsamkeit
,
mit der in der

Gesteinswelt aucb diese ckemiscbenUmsetznngen, Neu-
bildungen wie Umkr y s tallis ationen verlaufen, berubt im

Grunde anf dem altenSatz: corpora non agnnt nisi flnida, den die

neuere Chemie dnrch das Massenwirkungsgesetz ersetzt bat, wonacb

fiir die Gescbwindigkeit des chemiscben Umsatzes mafigebend ist

nicbt die uberbaupt vorbandene Menge der beteiligten StofPe, son-

dern nur die in beweglicbem Zustande, etwa gasformig oder fliissig

Oder colloid oder sonst binreicbend fein verteilt vorbandene Menge,

denn die im Inner

n

eines Krystalls liegenden Atome sind

im allgemeinen cbemiscben Angriffen nicbt oder nur in bescbrank-

terem MaBe zuganglicb, wie Tammanns Yersucbe an Miscbkry-

stallen neuerdings aucb im einzelnen erwiesen baben.

Kun sind die in der Erdfeste umlaufenden Losungen natur-

gemaB fast alle sebr verdiinnt, die cbemiscben IJmsetzungen also

wie die der Wiirme und wie die mechaniscben Bewegungen bocbst

langsam verglicben mit denen in unseren Laboratorien
,
sodaB sie

nicbt nur scbwierig mit den dort gebrauchlicben Hilfsmitteln mes-

send zu verfolgen, sondern aucb ibrer Art nacb leicbt zu ver-

kennen sind. So handelt es sicb bei der sog. Losung vieler natur-

licber Krystalle inWirblicbkeit um Zersetzung
;
es mufi also neben

der Art und Menge des gelosten Stoffes aucb Art und Menge der

etwa zuriickbleibenden festen Korper bestimmt werden. Solcber

festen Korper sind bei natiirlicben Yorgangen in der Regel eine

ganze Reibe vorbanden, was die Mannigfaltigkeiten und Moglicb-

keiten der cbemiscben Umsetzungen auBerordentlicb erbobt, um so

mebr als die Art der Boclenkorper wie die Konzentration ibrer

Losung aucb von Temperatur und Druck abbangt.

van ’t Hoffs scbon vorhin erwabnten berubmten Untersncbungen

liber ozeanische Salzablagerungen konnten bier insofern nicbt als

Yorbild dienen, als es sicb dabei meist um leicbt loslicbe Stoffe

bandelte, bei denen aucb die Art der Bodenkorper und ibre Eigen-

scbaften meist gut bekannt waren und weil zugleicb der Spielraum

der Temperatur verbaltnismaBig bescbrankt war. Bei den Erupt iv-

gesteinen, auf welcbe sie zunacbst iibertragen sind, bandelt es
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sich dagegen iim sclimelzfldssige Losungen mit Temperatar- Inter-

vallen von roelir als 1000^, bei denen die experimentellen Scliwie-

keiten ein so groBzIigiges Arbeiten verlangen, wie es in deutschen

Laboratorien auch vor dem Kriege nicht moglich war. Solche Ar-
beiten haben dagegen in der geophysikalischen Abteilung des

Carnegie-Institutes bereits zu belangreicben .Ergebnissen gefiibrt,

anf welcbe bier nicbt mebr eingegangen werden kann.

Eiir die in der Natnr axis wasserigen Losungen ent-
standenen Minerale nnd Gresteine baben die vorher er-

wabnten Temperatur- nnd Druckbestimmungen erkennen lassen,

daS sie in mancben Fallen bei so boben Temperatnren nnd gleicb-

zeitig boben Drucken entstanden sein inlissen, da6 sie sicb einst-

weilen der Nacbbildiing im Laboratorinm nocb entziehen werden.

Man bat sicb daber z. B. ftir die Gemengteile der metamorpben
Gesteine mit der anf die sog. Pbasenregel gegriindeten Er-
kenntnis begniigen miissen, daB nnr eine bestimmte Anzabl von
Mineralen, deren Art aber znnachst nocb unbestimmt bleibtj in

ibnen neben einander besteben konnen. Die Bedeutung dieser Er-

kenntnis wird nocb dadnrcb erbeblicb abgescbwacbt
,

daB ancb

nacb dieser Eegel verbotene Paragenesen, wenn nicbt ewig, so

docb ganze geologische Perioden bindurcb nnd wenn nicbt in Be-

rilbrung mit einander, so docb nnr kleine Bruchteile eines Milli-

meters von einander entfernt, besteben konnen.

Wabrend also Messnngen an cbemischen Vorgangen zwiscben

eigentlicb gesteinsbildenclen Mineralen kanm begonnen sind, baben

vergleicbende Bestimmungeii der Reaktionsgeschwindigkeit bei will-

kllrlicb ansgewablten cbemiscben Dmsetzungen im Laboratorinm

scbon erheblicbe Dienste geleistet, z. B. nm die vorbin erwahnten

kiystallograpbiscb verscbiedenen Modifikationen desselben Stoffes

nacb ibrer Bestandigkeit zu ordnen. So bat man n. a. erfabren,

daB ancb bei gewobnlicber Temperatnr Kalkspat bestandiger ist

als Aragonit, Eisenkies bestandiger als Markasit, Grapbit als Dia-

mant u. s. w.^ was mit der Art ibrer Verbreitnng nnd ibrenPseudo-

morpboseii vortrefflicb stimmt.

Bei den mebrfacb betonten Scbwierigkeiten die natiirlicben

Yorgange selbst zn belauscben ist zu erwarten, daB dnrcb den

Ansbau der Messungsmetboden im Laboratorinm nnd ihre Anwen-

dnng anf den natiirlicben Yorgangen moglicbst analoge znnacbst

die groBeren Fortscbritte zn erzielen sind
;

aber man wird
,
na-

mentlich ztir Erkennnng der Art der Yorgange, die genaneste

Beobacbtnng an den Gesteinen selbst nicbt vernacblassigen diirfen.

Nacb den Yersicbernngen der Metallograpben kann man antiken
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Gefafien an ihrer Struktur meist nock anmerken, ob sie znge-

gossen, gekammert, nock gegliikt sind u. s. w.
;
nnd Arzte soUen

im Stande sein aus den bei einem Patienten gefnndenen Steinen

seine Krankkeitsgeschickte abzulesen. So der Petrograpk aus der

Art der Gemengteile, ikrer Form, Verbindungsweise, Altersmerk-

malen u. s. w. die Gescbickte seiner Gesteine.

Nack der Uberzeugung der Naturforscker gibt es keinen Yor-

gang, der seine Gescbickte nickt in irgend einer, oft sckwer les-

baren Sckrift kinterlaBt; das dauerkafteste Material, das dabei

zur Yerwendung gelangen kann, in Wakrkeit aere perennius,

stekt in der Gesteinswelt zur Yerfiigung; es sckeint zumal ge-

eignet grade die alteste Gescbickte der Erdfeste zu uberliefern;

bier, wo auck die letzten Zeugen der organiscken "Welt verstummen,

werden allein die Gesteine nock reden.
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