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witz) 244.

Wiener, The history of Yiddish literature in the nineteenth
Century (Fränkel) .386.

Wilser, German. Stil und deutsche Kunst (Sauer) 59.

W s s i d 1 . Mecklenburgische Volksüberlieferungen (H o f f
-

m a n n - K r a y e r) 369.

W u n d t , Völkerpsychologie. Eine Fntersuchung der Ent- J

Wicklungsgesetze von Sprache. Mvthus uud Sitte (Borsdorf) 1
301.

"
^

Zaccaria, L' elemento germanico nella lingua italiana (Brück-
ner) 370.

Zacchetti, Corr., Xote dantesche (Kraus) 247.

Zacchetti, 6., II commento del Leopardi alla Divina Com-
niedia e le polemiche dantesche di lui col Dionisi (Kraus)
247.

Zehme, Die Kulturverhältnisse des deutschen Mittelalters

(Schulte) 193,

Zimmerli, Die deutsch-französ. Sprachgrenze Inder Schweiz
III; I>ie Sprachgrenze im Wallis (Gauchat) 212,

Zingarelli, II Dante di F. X. Kraus (Kraus) 248.

Zingarelli, La personalitä di Folchetto di Marsiglia nella

Commedia di Dante (Kraus) 248.

Zingarelli, L" Epistola di Danto a Moroello Malaspina
(Kraus) 247.

Zingarelli, La data del 'Teleutelogio': per la biografia di

Dante (Kraus) 247.

Zöllner, Einrichtung und Verfassung der fruchtbringenden
Gesellschaft vornehmlich unter dem Fürsten Ludwie von
Anhalt-Cöthen (Helm) 11.

III. Sachlich geordnetes Verzeichnis der besprochenen Werke.

A. Allgemeine Literatur- und Kulturgeschichte
(inkl. mittelalterliche und neuere lat. Literatur).

Köhler. Kleinere Schriften. Hrsg. von Joh. Bolte I—III
(Xeumann) 136.

Hagen, Der tJral (Panzer) 147.

Klebs. Die Erzählung von Apollonius aus Tyrus (^Panzer) 1.

Wiener, The history of Yiddish literature in the nineteenth
Century (Fränkel) 386.

K n o r tz , Was ist Volkskunde und wie studiert man dieselbe?
(Voretzsch) 21.5.

B. Sprachwissenschaft.

(exkl. Latein 1.

W u n d t . Völkerpsychologie. Eine l'ntersuchung der Ent-
wicklungsgesetze von Sprache, Mythus u. Sitte (Borsdorf)

Sweet, The practical study of languages (Borsdorf) 38.

Brandstetter. Drei Abhandlungen über das Lehnwort
(Behaghel) 110.

K i s s 1 i n g , Lautmalende Wurzeln der indogermanischen
Sprache (Rartholomae) 57.

C. Germanische Philologie

(exkl. Englisch),

(hantier, La languc, les nonis et le droit des anciens Ger-

mains (Behaghel) .321.

Löwe. Die ethnische und sprach!. Gliederung der Germanen
(Ehrismann) 97.

B a e g c , Deutsche Sprache im Spiegel deutscher Volksart

(Behaghel) 321.

Zimmerli, Die deutsch - französische Sprachgrenze in der

Schweiz 111 (Gauchat) 212.

H e e g e r , Die german. Rcsiedlung der Vorderpfalz an der

Hand der Ortsnamen (Heilig) 279.
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Zeh nie. Die Knlturverhältnisse des deutschen Mittelalters

(Schulte) 193.

Wilser. Uerman. Stil und deutsche Kunst fSaner'i 59.

\Vossidlo. Mecklenburgische Vnlksüberlieferungen (Hoff-
ni a n n - K r a y e r) 369.

Die einzelnen germanischen Sprachen nnd Literaturen.

Skandinavisch.
Kahle, Ein Sommer auf Island (Gebhardt) 154.

Akerblom. nordiska fornkväden öfrersatta (Golther) 406.

H e i m s k r i n g 1 a. Nöregs konunga SQgnr af Snorri Sturlason
udg. Ted Fiunur Junsson (Golther) 325.

Hühnert hör ir. Die Geschichte vom, übers, v. A. Hensler
(Gebhardt! 6.

Landnaniabök I—111: Flauksbök. Sturlnbök. Melabök.
Ed. Finnur Jonsson (Golther) 66.

Snorri Sturluson. Edda. udg. af Finnur Jonsson (Mo gk) 99.

T a m m . om avledningsändelser hos svenska adjektiv, deras
historia ock nutida förekorast ((Tebhardt* 238.

T a m m . Om Sndelser hos adverb ock arkaiskt bildade pre-

positionalnttryck i svenskan (Gebhardt) 238.

Hochdeutsch.
S c h ön b a c h . Ges. Aufsätze zur neueren Literatur in Deutsch-

land, desterreich, .Amerika (Arnold) 1.52.

Gotthelf. Das deutsche .\itertum in den Anschauungen des
16. und 17. .Jahrh. (Hoffmann-K rayer) 11.

Jlurko. Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen
Romantik iLambel) 104.

Tardel, Die Sage von Robert dem Teufel in neueren deutschen
Dichtungen und in Meyerbeers Oper (Golther) 62.

Kraus. Heinrich von Veldeke und die mhd. Dichtersprache
(Panzer) 361.

Kraus. Das sogen. 2. Büchlein und Hartmanns Werke
(Panzer) 264.

^

Gottschick, Boner nnd seine latein. Vorlagen (AVaas) 322.

Schönbach, Beiträge zur Erklärung ad. Dichtwerke I. Die
älteren Minnesänger (Panzer) 233.

Seh ö r b ach. Die Anfänge des deutsehen Minnesanges
(Panzer) 233.

E ö s s n e r . Untersuchungen zu Heinrich von Morungen
(Panzer) 102.

Meyer. Die gereimten Liebesbriefe des deutschen Mittelalters

(Helm) 60.

S e e m ü 1 1 e r . Studien zu den Ursprüngen der altdeutschen

Historiographie (Panzer) 264.

Zöllner. Einrichtung und Verfassung der fruchtbringenden
Gesellschaft vornehmlich unter dem Fürsten Ludwig von
Anhalt-Cöthen (Helm) 11.

Enling. Die .lakobsbrüder von Kunz Kistener (Helm) 10.

Sc heil. Die Tierwelt in Lnthers Bildersprache in seinen

refomiatorisch - histor. und polemischen deutschen Schriften

(Pietschi 27L
Schöps. Zur (ieschichte der Lutherischen Bibelsprache

Pietsch) 268.

Nürnberger Meistersinger-Protokolle, von 1575
bis 1689. Hrsg. von Karl Drescher (Muncker) 8.

Hans Sachs. Das Genierkbüchlein des H. S. Hrsg. von
Karl Drescher (Muncker) 8.

Schillers dramat. Entwürfe und Fragmente. Zusammengest.
von G. Kettner (Wörner) 198.

Drosihn-Polle. Deutsche Kinderreime (Schläger) 64.

Singer, Die mhd. Schriftsprache (Ranzer) 361.

Sütterlin . Die deutsche Sprache der Gegenwart (Behaghel)
58.

Klenz. Die deutsche Dmckersprache (Behaghel) 237.

Kemmer. Versuch einer Darstellung des Lantstandes der
Aschaffenbnrger Kanzleisprache in der ersten Hälft« des 16.

.Tahrh. U (Gl öde) 108.

.Andresen. Deutsche Volksetymologie 6. Aufl. (Behaghel)
193.

Kluge. Zeitschrift für deutsche Wortforschung (Behaghel)
145.

Höfler. Deutsches Krankheitsnamen-Buch iBehaghel) 146.

Arnold. Die deutschen Vornamen (Behaghel) 238.

Weise. Syntax der Altenburger Mundart (Behaghel) 401.

Animann, Volksschanspiele aus dem Böhmerwalde (Drescher)
236.

k Hebbel, Sämtl. Werke. Histor. -krit. .\usgabe von R. M.

i
Werner (Petsch) 276.

Hebbels Briefe. Hrsg. von Rieh. M. Werner (Petsch) 276.

Minde-Pouet. Heinrich von Kleist. Seine Sprache und
sein Stil (Schlösser) 195.

Kleist, Heinr. von, Zwei .Tugendlustspiele. Hrsg. von Wnlff

(Schlösser) 272.
' Borinski. Lessing CS u Ige r-({eb in g) 62.

I'latens Werke. Hrsg. von Wolff und Schweizer (Wörner)
19H.

. Stickelberg er. Parallelstellcn bei Schiller (Wörner) 198.

Niederdeutsch.
Wadstein. Kleinere altsächs. Sprachdenkmäler (Behaghel)

5.

Roethe. Die Reimvorreden des Sachsenspiegels (Panzer)
361.

Lecoutere, Middelnederlandsche geestelijkc Liederen (H e 1 m) 6.

Botermans. Die hystorie van die seven wijse mannen van
Romen (Golther) 406.

Plomp, De Middelnederlandsche Bewerking van het Gedicht
van den VII Vroeden van binnen Rome (Botermans) 201.

Te Winkel, De Xoordnederlandsche Tongvallen (Hörn) 404,

D. Englische Philologie.

Schönbach. Ges. Aufsätze zur neueren Literatur- in Deutsch-
land. Oesterreich, Amerika (Arnold) 152.

Xapier, Old English Glosses (Pogatscher) 159.

ß r i X ,
über die me. Cebersetzung des speculum humanae sal-

vationis (Holthausen) 13.

Märkisch, zum ae. Apollonius von Tvrus (Holthausen)
14.

Martvroloay. An Old Englisch, re-ed. by George Herzfeld

(Holt hausten) 203.

Schüler. Sir Thomas Malorys ..Le Morte d'.\rthnr" und die

englische Arthurdichtung des 19. Jhs. iP.ang) 205.

Gattinger. Die Lyrik Lydgates iKaluza) 408.

Sauerstein, Charles d'Orl^ans und die engl. Uebersetznng
seiner Dichtungen (Glödei 283.

B ran dl. Quellen des weltlichen Dramas in England vor

Shakespeare (Pröscholdt) 110.

M a n ly . Specimens of the Pre-Shaksperean Drama (Pröscholdt^
HO.

Vi scher. Shakespeare-Vorträge I (Pröscholdt) 239.

Thomas Dekker. The Pleasant Comedie of old Fortunatus.

Hrsg. von H. Scherer (Bang) 325.

Faust- Book. The English. of 1592, ed. by H. Logeman
(Petsch) 281.

Logeman. Faustus Notes. A. Supplement to the comraen

taries on Marlowe's 'Tragicall History of D. Faustus' (Petsch
281.

Brotanek. Untersuchungen über das Leben und die Dich-

tungen Alex. Montgomories (Kaluza) 407.

Reitterer, Lehen und Werke Peter Pindars : Dr. John

Wolcot (Gaehde) 67.

Kabel mann, J. Addisons Utt. Kritik im Spectator (Glöde)

69.

Müller, The Monikins von J. F. Cooper in ihrem Verhältnis

zu (iullivers Travels von J. Swift (Glöde) 373.

Lühr. Die drei Cambridger Spiele vom l'arnass (1.598—1603)

in ihren literarischen Beziehungen (Bang) 162.

Stoffel. Intensives and Down-toners. A Study in English

Adverbs (Förster) 162.

E. Romanische Philologie.

Schuchardt, Romanische Etymologienil (Meyer-Lübkc)
115.

h)
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Die einzelnen romanischen Sprachen und Literaturen.

Italienisch.
C'ian. I coutatti letterari italo-proTenzali e la prima rivo-

luzione poetica della letteratura italiana (Wiese) 16.

M n n i e r . l.e Quattrocento, essai sur l'histoire littßraire du
XV« sieele italien (Vossler) 125.

Arezio. L'onore di Dante nella predizione di Brnnetto Latini
(Kraus) 248.

Biadego. Dante e gli Scaligeri (Wiese) 16.

Biadego, Dante e gli Scaligeri (Kraus) 248.
Bottagisio. II Limho Dantesco (Krausi 248.
i'ian. üna satira dantesca prima di Dante i Wiese) 16.

Cian. Kraus' Dante (Krausi 248.

C'ian. Lettera Dantesca al Com.JProf. AI. D'Ancona (Kraus)
248.

De Chiara. La Luce dell' Inferno Dantesco (Kraus) 248.
De Chiara, Noterella Dantesca (Kraus) 248.
D"Üvidio. L'Epistola a Cangrande (Kraus) 247.
ilirafiore, Dante Cieorgico (Kraus) 248.
Morel, Kraus' Dante (Krausi 248.
Novati, Tre Postille Dantesche (Kraus) 248.
Perroni- Grande, Un' astronomo dantofllo del Cinquecento
(Wiese) 16.

Perroni-Grande. Un astronomo dantofilo del Cinquecento
(Kraus) 247.

Perroni- Crrande. Della varia fortuna di Dante a Messina
(Kraus) 247.

Perroni-Grande. Lanno santo di Dante Alighieri e la E.
Accademia Peloritana i^Krausi 247.

P e r r n i - fi r a n d e . V. Maurolico professore e Dantista
(Kraus) 248.

Pületto. La Biforma sociale di Leone 5III e la Dottrina
di Dante Alighieri (Kraus) 248.

Eenier, Eicci's La Divina Comraedia di Dante AI. (Kraus)
248.

Schiff. La premi^re traduction espagnole de la Dirine Co-
medie (Krau s) 248.

Torraca. Di un Commento nuovo alla Divina Commedia
(Kraus) 248.

Torraca. L'Epistola a Cangrande (Kraus) 247.
Zacchetti, Corr., Note dantesche (Kraus) 247.
Zacchetti. G.. 11 commento del Leopardi alla Dirina Com-
media e le, polemiche dantesche di lui col Dionisi (Kraus)
247.

Zingarelli. La personalit.i di Folchetto di Marsiglia nella
Commedia di Dante (Kraus) 248.

Zingarelli. L'Epistola di Dante a Moroello Malaspina
(Krausj 247.

Zingarelli. La data del 'Teleutelogio': per la biografia di
Dante (Kraus) 247.

Zingarelli. Il Dante di F. X. Kraus (Kraus) 248.

Appel, Die Triumphe Franc. Petrarcas (Wiese) 415.

Vossler, Pietro Aretinos künstlerisches Bekenntnis (Wiesei
16.

Lnzio, l'n pronostico satirico di Pietro Aretino (Wiese) 385.
Cian, l'n medaglione del rinascimento. Cola Bruno Messinese

e le sue relazioni con F'iitro Bembo (Wiesei 417.
Cian. l'n trattatista del 'Principe' a tempo di X. Machiavelli

(.Wiese) 16.
'

Segarizzi. La Oatinia, le orazioni e le epistole di Sicco
Polcnton. umanista trentino del secolo XV (Wiese) 385.

Salvioni, II pianto delle Marie in antico volgaro marchi-
giano (Wieset 16.

Cian. II (Jiubileo del 13()0 nei versi d'nn contemporaneo
tiorentino (Krausi 248.

Meyer-Lübkc. Grammatica storico-comparata della lingua
italiana e dci dialatti toscani. Riduzionc e traduzione per
cura di M. Rartoli c G. Biann (Vossler) 293.

Zaccaria, L' elemento gcrmanico nella lingua italiana
(linukner) .370.

Brückner. Charakteristik der german. Elemente im Italie-
nischen (liorn) 324.

R i K u t i n i u. Bulle. Neues ital.-deutsches u. dcutsch-italien.
Wörterbuch (Vossler) 172.

Hecker. Neues Italienisches AVBrterbnch I (Vossler) 172.
Sabersk V. Betonungswörterbuch der ital. Sprache (Vossler)

173. • ^

Französisch.
Such i er u. ß ir cb -Hirschfei d, CTeschichte der französ.

Literatur (,S c h n e e g a n s) 206.

Hertz, Spielmannsbuch (Wechssler) 332.
Rigal, Le th6ätre fran^ais avant la Periode classique (Dann-
heisser) 335.

'

iTuillaume le Conquerant. Lois de. en fran(,'ais et en:
latin. Publ. par .lohn E. Matzke (Suchier) 119.

Riese, Untersuchungen über die Überlieferung der Enfances
Vivien (Clnetta) 409.

Suchier, Die gekürzte Fassung von Ludwigs Krönung
(Becker) 333.

Orson de Beauvais, cbanson de geste du XII<^ sifecle, publ.
par Ciaston Paris (Becker) 121.

Frey mond, Artus' Kampf mit d. Katzenungetüm (Wechssler)
375.

Tristan et Iseut, Le Roman de, trad. et restaurö par
Jos. Bi^dier (Scbneegans) 374.

Paris, Fran<;ois Villen (S c h n e e g a n s) 334.

Köhler, Die Alliteration bei Ronsard (Becker) 335.
Pinvert, Jaques ürrevin, 6tude biographique et litt^raire

(Schneegan s) 15.

Boutroux. Pascal (Schneegans) 209.

Dräger. Molieres Don .Juan neu beleuchtet (Mahrenholtz)
72.

Chevolot, Wie hat Chateaubriand in seinen späteren Werken
seine früheren benutzt'? (Mahrenholtz) 411.

Cianser, Beiträge zur Beurteihina des Verhältnisses von
Victor Hugo zu Chateanbriand (Mahrenholtz) 380.

Voretzsch. Einführung in das Studium der altfranz. Sprache
(Vossler) 28L

M e V e r - L ü b k e . Die Betonung im Cfallischen (T h u r n e v s e n)

.. 163.

Ostberg. Les voyelles v^laires accentu^es. la diphtongue au
et la desinence -urua dans quelques noms de lieux de la

France du Nord (Herzog) 328.

Ott, Etüde sur les couleurs en vieux francais (Meyer-
Lübke) 71.

Len^. Les substantifs port-verbaus dans la langue fran(;aise

(Staaffi 286.

Quiehl . Französ. Aussprache und Sprachfertigkeit (Sütterlin)
211.

R h d e . La noiivelle r6forme de l'orthographe et de la syn-
taxe fran(;aise (Ott) 166.

Lavallaz, Essai sur le patois d'Heremence (Urtel) 242.

Gu erlin de Cruer . Essai de dialectologie normande (Sütter-*
lim 170.

Z i m m e r 1 i . Die deutsch-franzos. Sprachgrenze in der Schweiz
III: Die Sprachgrenze im Wallis ((iauchat) 212.

Pappritz. Wanderungen durch Frankreich (Voretzsch)
412.

Provenzalisch.
Smith, The troubadours at horae (Schul tz-Gora) 78.

Cian, I contatti letterari italo-provenzali (Wiese) 16.

Portal. Lettres de change et quittances du 14» si^cle en
proveni;al (Koschwitz) 215.

.Jacme Olivier, Le livre de comptcs de, publ. par Alphonse
Blanc (Anglade) 76.

B r ,1 u t i g a m , Das französische Bayreuth (K o s c h w i t z) 247.
Welter, Krederi Jlistral, der Dichter der Provence (Kosch-
witz) 244.

Mistral, Mireio, Deutsch von .\ug. Bertuch (11 en nicke) 290.

.\rmana provenrau n(}\- lou bei an de Dicu 1899 (Sachs)
381.

Armana marsihos per l'annado 1899 (Sachs) 381.
Reglamen de l'Kscolo felibrcnco de Lerin (Sachs) .381.

La Cisampo que boufo un per mes (Sachs) 381.
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Bibliouteco de rEscolo de Lerin (Sachs) .S81.

I, Abeglia (Sachs) 381.

Pauzat. Etudes linguistiques sur la Bassc-Auvergiie. Mor-

phologie du Patois de Vinzelles (Ott) 122.

Foule hf-Delbosc. Ohservations sur la Celestine (Michaelis
de Vasconcellos) 19.

Ford. The Old Spanish Sihilants (Meyer-Lübke) 297.

Spanisch.

Foul che- Del böse, t'omedi.i de Calisto y Meliboii (Michaelis

de Vasconcellos) 19.

R u m ä n i s c h.

Peiisusianu. Histoire de la lant;ue roumaine (Meyer-
L ii b k e) 298. ^

Sonstiges.

Cian. Per la lettura (Wiese) 417.

IV. Verzeichnis der Buchhaudlungen, deren Verlagswerke im Jalirgang 1901 besprochen wnrden.

Akademiska bokhandeln, Upsala
2S8.

Almqvist& W i k s e 1 1 , Upsala 286. 328.

Barbara. Florenz 248.

Behr. Berlin 173. 276.

Beltrami, Bologna 370.

Berggold, lierlin 11.

Beyers, Utrecht 201.

Bibliographisches Institut. Leipz.

und Wien 198. 206.

Bodenburg. Berlin 1.Ö4.

Bohn. Haarlem 406.

Bouillon. Paris 71. 122. 170.

Braumüller, Wien und Leipzig 67.

407. 408.

Breitkopf & Hiirtel 401.

Brill, Leiden 404.

Calve, Prag 2.36.

Clarendon" Press. Oxford lö9.

Clausen, Torino 16.

Cotta. Stuttgart 198. 239. 332.

b'Amico, Messina 16.

Deichert. Erlangen und Leipzig 326.

335.

Dent & Co., London 38.

Didot & Co.. Paris 121.

Duncker, AI., Berlin 11. 62.

Early English Text Society, Lon-

don l03.

Elwert, Marburg 211. 244.

Engel mann, Leipzig 301.

Felber, Berlin 136. 195.

Fontemoing. Paris 15.

Freytag, Leipzig 193.

Fussinger. Berlin 412.

Uad, Kopenhagen 99.

Georg. Basel und Genf 212.

Gerold. Wien 115. 163. 233.

Ginn & Co.. Boston und London 110.217.

Gleerup, Lund 166.

Hacbette, Paris 209. 334. 335.

Harrassowitz. Leipzig 238.

Hertz, Berlin 290.

Hinstorff. Wismar 369.

Hoepli. Mailand 172. 248.

Hoffmann & Co.. Berlin 62.

Holz hausen, Wien 238.

In, Jos. van, und Cie., Lier 6.

Istituto ital. d'arti grafiche, Berga-

mo 385.

Koester, Heidelberg 16.

Leroux. Paris 298.

Leuschner & Lubensky. Graz 152.

233.

Libreria ed. Antoniana. Padova 248.

Loescher, Turin 293.

Malmström, Lund 406.

Marcus. Breslau 10.

Mayer & Müller. Berlin 13. 14.

Monaco e Mollica. Catania 247.

Muglia, Messina 247.

Niemeyer, Halle a. S. 8. 97.265.284.

361. 375. 415.

Paetel. Berlin .321.

Per r in, Paris 125.

Picard. Paris 76. 119.

Piloty & Loehle. München 146.

Putnam's Sons, New York und Lon-
don 78.

Reber, Palermo 248.

Reimer. Berlin 1.

Reisland. Leipzig 193.

Roumanille. Avignon 381.

Ruat. Marseille 215.

Sansoni. Florenz 417.

Schulze, Oldenburg 272.

Scribner's sons. Xew York 386.

Sevin et Rey. Paris 374.

Societä ed. Dante. Roma 247.

Soltau, Norden u. Leipzig .5.

Sty ria. Graz 104.

8 u ä r e z . Madrid 248.

Tauehnitz, Leipzig 172.

Teubner, Leipzig 64.

Tittels, Altenbiufif 215.

Trübner, Strassburg HO. 145. 147.

237.

Visen tini. Venedig 16.

V i g 1 1 ä n d c r . Leipzig 58.

Vuylsteke, Gand 281.

Weidmann. Berlin 102. .361.

Westermann. Braunschweig 172.

W i e g a n d & Grieben, Berlin 6.

Winter, Bremen 57.

Winter, Heidelberg 162.

Zanichelli, Bologna 248.

V. Verzeichnis der Zeitschriften n. s. w., deren Inhalt mitgeteilt ist.

Academy, The 46. 89. 182. 221. 2.57. 347. .394.

Alemannia 181. 339. 419.

Allgemeines Litteratiirblatt 88.

Allgemeine Schweizer Zeitung 221.

Allgemeine Zeitung 46. 89. 133. 182. 221. 257. 310. 346.

:i94. 421.

Americana germanica 304.

Anglia 43. 87. 130. 179. 218. 305. 341. 342. 419.

Annales de la lacult«"' des lettres de Bordeaux et des uni-

versites du midi 134. 222. 2.58. 310. 344.

.\nnales de TUniversitö de Lyon 422.

Annales des Basses-.Alpes 422.

Annales du Midi 183. 222. 310. 422.

.Annuario degli studenti trentini 47.

A n t o 1 g i a Veneta 135. 311.

.\ n Zeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau 309. .394.

.\rcheografo triestino 311. 394.

.Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Littera-

turen 85. 174. 252. .336.

Archiv für hesssischc (ieschichte 2.57.

Archiv für lateinische Lexikographie und (irammatik 'M)(>.

Archiv für Religionswissenschaft 133.

Archivio glottojogico italiano 43.

Arciiivio per lo studio delle tradizioni popolarl 86. 303.

Archivio storico lombardo .394.

Archivio storico siciliano 394.
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Ateneo veneto. L'. 47. 394.

Athenaeum, The, 46. 182. 221. 257. 310. 347.

Atti dell' Accademia d'archeologia. lettere e

Xapoli 394.

394. 421.

belle arti di

Atti della

Atti della

-Accademia delle scienze di Torino 394.

.Accademia Lucchese 394.

Atti della R. Accademia Peloritana 47. 348.

Atti deir i. r. Accademia di scienze. lettere ed arti degli

Agiati di Rovereto 89.

Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti 2.58.

311. 394.

.Atti e memorie della r. accademia di scienze. lettere ed arti

di Padova 47. 25K.

.Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le

provincie di Romagna 47.

Baltische Monatsschrift 133.

Beihefte, wissenschaftliche, zur Zeitschrift des .Allgemeinen

Deutschen Sprachvereins 392.

Hei träge zur (ieschichte der deutschen Sprache und Lit-

teratur 41. 129. 418.

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 310.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen ISI.
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Classical Review 347.
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Cultura, La. 47.

Dania 42. 178. 305. 392.

Dansk Tidskrift 347.
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345. 393. 421.

Deutsche Mundarten 217.
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Grande Revue, La. 47. 89.
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Heimat, Die, 182. 421.
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181.

.Tahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsass-
Lothringens 220.
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Korrespondeuzhlatt der Westdeutschen Zeitschrift für Ge-
schichte und Kunst 221.

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine 45

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürg. Landes-
kunde 46. 182. 221. 394.

Kritischer J.ihresbericht über die Fortschritte der Ruman.
Philologie 219

Le Grazie 47. 395.

Lehrproben und Lehrgänge 45.

Lettura, La. 311. 348.

Literarische Rundschau für das evangelische Deutschland
346
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Magdeburgische Zeitung 221.
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Mansfelder Blätter 88.

Mar che. Le. 395.
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Memoires de la Societe scientitique et litttraire d'Alais 222.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino 47.

Memorie della r. Accademia di scienze. lettere ed arti in

Modena 311. 395.

Miscellanea storica della Valdelsa 47. .395.

Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte
309.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde
182. 257.

Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte
und Altertumsforschung 310.

Jlitteilungen des Geschichts- und Altertnmsforschenden
Vereins zu Eisenberg 133.

Mitteilungen des Nordböhmischep Excursions-Clnbs 257.

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und
Altertumskunde 46. 257.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in

Böhmen 46.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen
133.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde
von Osnabrück 346.

Mitteilungen des Vereins für Hessische Geschichte und
Landeskunde 221.

Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde 257,

Mitteilungen und Umfragen zur Bayerischen Volkskunde
46. 133. 257,

Jlodern Language Notes 40. 85. 128. 176. 216. 253. 303
418.

Modern langu.age quarterly, The. .176. 392.

Monatsblätter des wissenschaftlichen t'lub in Wien 182.

Monatsblätter für Deutsche Litteratur 46. 221.

Monatsblätter, hrsg. von der (Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und .\ltertHmskunde 220.

Monatsschrift für Gottesdienst und kirchl. Kunst 221.

Museum 46. 89. 134. 182. 221. 2.57. 310. ,347. 394. 421.

Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 45.

Natura ed .\rte 47. .395.

Nederland 221. 421.

Nederl. Spectator 46. 134.

Neue Heidelberger Jahrbücher 393.

Neue Jahrbücher für das klass. .Vltertum. Geschichte und
Deutsche Litteratur 45. 133. 220. 346. 421.

Neue pliilologische Rundschau 88. 133. 181. 346.

Neueren Sprachen. Die. 39. 128. 17,5. 215. 253. 303. 337.

418.
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Neues Correspondenzblatt für die (ielelirten- iindEealschulen

Wiirttemhprgs 4.5. 34(i.

Neiipliilü logisch es Ceiitrallilatt 128. IHl. 220. 338.

Neu phil ol ogische Mitteilnngen 176. 253. 418.

N i e d e r 1 a u s i t z e r Mitteilungen 346.

Noord en Zuid 87.

Nord und Süd 346.

Nouvellf Kevue 183. 348.

N u V a Antologia 47. 13.Ö. 183. 222. 348.

Nu ovo Arthivio veneto 47. 311.

Oesterreich.-riigarische Revue 182.

Onze Eeuw 2ö7.

Ord och Bild 46.

Otia Jlerseiaiia 347.

Pagin e Friulane 47. 311.

Pallade 311.

Pedagogisk Tidskrift 46.

Pfälzisches Museum 2.57.

Piccolo archivio storico dell" antico marchesato di Saluzzo

395.

Preussische .Tahrliücher 89. 221. 346.

Protokolle über die Sitzuugen des Vereins für die (ie-

schichte Göttiugens 45.

Publications of the Modern Language Association of

America 86. 176. 303. 418.

Kassegna abruzzese di storia e d'arte 47.

Rassegna bibliogratica della letteratura italiana 47. 131
222. 308. 393.

Rassegna critica della letteratura italiana 131. 219. 308. 393.

Rassegna Nazionale 47. 13.ö. 223. 395.

Rassegna pugliese 223. 311.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 395.

Rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere 48.

348. 395.

Revista critica de historia y literatura 395.

Revue celticjue 348.

Revue critiqne 46. 89. 134. 183. 221. 2.58. 310. 347. 394.

421.

Revue dauphinoise 348.

Revue de la Renaissance 311.

Revue de Paris 89. 183. 348. 422.

Revue de philologie franraise et de litt^rature 179. 255.

343.

Revue des cours et Conferences 46. 89. 134. 183. 222. 258.

310.

Revue des deux mondes 183. 311. 422.

Revue des langues romanes 130. 179. 255. .342. 420.

Revue des lettres franraises et etrangfres 47.

Revue d'histoire et de critiqne musicales 348.

Revue d'histoire et de litterature religieuses 348.

Revue d'histoire litteraire de la France 4.3. 179 343. 420.

Revue du Midi 222.

Revue franoo-allemandc 422.

Revue hebdomadaire 311. 422.

Revue Hispanique 309.

Revue politique et litteraire 46. 89. 134. 183. 222. 2.58 310.

348. 422.

Revue universitaire 47.

Rivista abmzzcse 48. 223. 311. 395.

Rivista dalniatira 48.

Rivista dille biblioteche e degli archivi 13.5.

Rivista d' Italia 48. 135. 222. 311. 395.

Rivista tilosofica 311.

Rivista gcoiirafica italiana 311.

Rivista intcrnazionalc di scienze social! e discipline ansiliarie

48.

Rivista lignre di scienze, lettere ed arti 48. 311.

Rivista mensile 135.

Rivista moderna di cultura 135.

Rivista miisicale italiana 48.

Roma lettoraria 48.

Romania 43. 130. Wi. 419.

Romanische Forschungen 179. 419.

8aggiatore. II. 395.

Salotto, II, 135.

Saluzzese, II, 47.

Schweizerisches .Archiv für Volkskunde 88. 221. 394.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien
220.

Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akademie der Wissen-
schaften 45.

Skrifter udgifna af Humanistika Vetenskaps-Samfundet i

Uppsala 310.

Souvenirs et Memoires .348.

Sprak och Stil 254.

Stella polare. La. 311.

Studi di fllologia romanza 219. 420.

Studi di Letteratura italiana 132. 308.

Studi e documenti di antica letteratura italiana 44.

Studi italiani di tilologia classica 311.

Studien zur vgl. Litteraturgeschichte 128. 177. 338.

Studi glottologici italiani 180.

Sttdwestdeutsche Schulblätter 45. 346. 421.

Supplementi periodici all' Archivio glottologico italiano 43.

Taal en Letteren 42. 87. 1.30. 217. 254. 305. 341. 392. 419.

Taschenbuch der Historischen (iesellschaft des Kantons

Aargau 257.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal-en letterkunde 86. 254.

341. 392.

Tijdspiegel 89 39L 421.

Travaux et memoires de TUniversitö de Lille 311.

Tridentum 48.

Türmer. Der, 1.33. 310. 346.

ümbria, L", 47,

Unser Egerland 310.

Verslagen en Mededeelingen der K. .\kademie van Weten-
schappen 347.

Vorträge und Aufsätze aus der Comenius-Gesellschaft 45.

Vossische Zeitung. 134.

Wein-Börse 257.

Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte 133. 346.

Wiener Rundschau 133. 182. 346.

Woche. Die. 133.

Wochenschrift für klassische Philologie 133. 181. 2.57. 421.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichtc

88.

Yale Studies in English 179.'

Zeitgeist, Der. 134. 182.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz

Posen 257.

Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins 41. 130.

217. 254. 304.

Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens
und Schlesiens 257.

Zeitschrift des Ferdinandeums 133.

Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertums-

kunde 257.

Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 13.3.

Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte 257.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 86. 182. 253. 392.

Zeitschrift für bildende Kunst 133.

Zeitschrift für das Realschnlwesen 133. 181. 346.

Zeitschrift für den deutschen l'nterricht 44. 86. 129. 177.

217. 304. 340. 419.

Zeitschrift für deutsche Philologie 217. 304. 338.

Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur

128. 216 .30.3.

Zeitschrift für deutsche Wortforschung 129. 217. 392.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 133. 220.

2.57.

Zeitschrift für Ethnologie 309.

Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 87. 130.

219. .306. 39t. 419.

Zeitschrift für hd. Mundarten 86. 254. 339.

Zeitschrift für österreichische Vnlkskunde 46, 182. 257.

Zeitschrift für romanische l'hihdogie 87. 179.219.306.392.

Zeitschrift für vaterländische (Jeschichte und Altertums-

kunde 2.')6.

Zeitschrift für vergl. Sprachforschung 181. 303.

Zeitung für Literatur. Kunst und Wissenschaft 182. 310.
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(B o r s d o r f).

Bibliographie.
Literarische Mitteilungen. Personal-

nachrichten etc.

Notiz.

Klelis Elimar, Die Erzählung von ApoIIoiiiiis aus Tyrus.
Eini' cescliiclitliche Ilntcrsuchuiiu- über ihii' lateinische Fr-
lorni und ihre späteren Bearbeitnntren. Bei-liii, Georir Reimer
18!)i». XI r. .532 S. 8".

Wer s. Z. Siiia:ers Uiitersuchniigeii über das Fort-

leben des Apolloniusromans in Mittelalter und Neuzeit

mit .Aufmerksamkeit gelesen hat, wird dabei ein unbe-

li;ti;liches (Tefülil nicht los geworden sein. Es lag das

\iflleicht z. T. an der allzu formlosen -Art, in der der

v'eifasser seine interessanten Studien dargeboten hatte,

vor allem aber daran, dass hier augenscheinlich ein

Unternehmen versucht war, dem die Voraussetzungen

fehlten. Denn wie sollte die spezielle Vorlage für jede

der neueren Bearbeitungen bestimmt werden, solange die

ausgebreitete üebeiliefeiung des Originales iiiclit durch-

forscht war? .Singer halte allerdings iiiehrcre Hss.

herangezogen und manches damit erreicht; aber diese

zufällige Auswahl wollte der Masse des Erhaltenen gegen-

über doch wenig bedeuten. So schwankten denn bei den

meisten Fassungen die Beziehungen hin und her, man
kam aus dt^ni Zweifel nicht heraus und behielt schliess-

lich nur die Ueberzeugiing, dass das gesteckte Ziel mit

den aufgewandten Mitteln nicht zu erreichen sei.

Mit aufrichtiger (Teuugthuung wird darum Jeder,

der mit dem merkwürdigen Denkmal sich zu beschäftigen

Veranlassung hatte, das voiliegen<ie Buch begrusseii, in

dem zum ersten Male die ganze reiche Ueberlieferung
— es handelt sich um einige tiü Hss. gründlich

durchforscht ist. Es sind denn auch wichtige Ergebnisse.

zn denen die Untersuchung des Verfassers geführt hat.

Man weiss, dass die besten Hss. des Romans in zwei

Klassen zerfallen, die von den ältesten uns erhaltenen

Manuscripten, einem Florentiner und einem Leidener aus

dem 10. .Jahrh
,
geführt, zwei verschiedene Rezensionen

dl's Textes darstellen, die Riese in der 2. .Auflage seiner

.Ausgabe unter einander abgediuckt hat. Klebs unter-

scheidet die beiden als R.A und RB; wer kein Freund
von toten Siglen ist, mag sie die Archistratis- und

Lncinaversion nennen, da die Gattin des Helden in Rli

dem Original entsprechend .Archistratis heisst, während

RA den Namen niissverständlich entfernt und mit einem

zweiten Missverständnis Lucina an seine Stelle gesetzt

hat. Während Riese in der Lucinaversion den ur-

sprünglichen Text vor sich zu haben glaubte, von dem
RB eine sekundäre Bearbeitung darstelle, die mir au

einigen, in den Hss. von RA zufällig verderbt über-

lieferten Stellen die originale Vei'sion RA zu be.ssern

vermöge, weist K. nun überzeugend nach, dass auch RA
gegen RB eine ganze Reihe von Interpolationen, Aus-

lassangen und Aenderungen aufweist, die beiden also in

Wahrheit zwei gleichwertige Beai'beitungen eines ver-

lorenen Urtextes darstellen, der sich aus ihnen nicht

mehr in seinem genauen Wortlaut rekonstruieren lässt.

Schwieriger war es die grosse Masse der späteren

Hss. zu klassifizieren. Denn die .Abschriften sind ausser-

ordentlich bunt, indem einerseits mit grösster Willkiu-

Aenderungen, Zuthaten und Auslassungen in Menge vor-

genommen, andrerseits durch Benützung verschiedener

Vorlagen immer wieder neue Mischtexte entstanden sind,

so dass auf den ersten Blick schier jede Hs. eine eigene

Rezension darzustellen scheint. Immerhin ergeben sich

aus dem jeweiligen Veihältnis zu R.A und RB doch etliche

feste .Anhaltspunkte, die dem \'erfa.sser eine Reihe ge-

schlossener (iruppen aufzustellen gestatten.

So wenig wie die bisherige .Ansicht den überlieferten

Text RA hält K. seinen zu erschliessendeii Urtext R für

das eigentliche Original; vielmehr ist auch ihm R nur eine

Bearbeitung, deren Meikmal unter andeiem in der

Christianisierung ihrer N'orlage besteht. Hatte man aber

bisher, wie schon Welser gemutmasst hatte, seil Rohde
wohl allgemeine Ueberzeugung war, den lateinischen

Text für die freie Ueb(>rsetzuiig einer griechischen Vor-

lage gehalten, so sucht K. nun mit Scharfsinn und (Je-

lehrsamkeit aus den vorkummenden Münznainen , In-

schriften, Sitte, Sprache, Stil und Motiven zu erweisen,

dass wir in R vielmehr die Bearbeitung eines im .}. .lahrh.

entstandenen lateinischen Originals zu erkennen hätten.

Nicht alles, was der Verfasser ins Feld führt, ist

uns überzeugend erscliienen. Die Münznamen z. B. mfjgen

1
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für die Abt'assuiigszeit der lateinischen Fassung- be-

weisend sein, aber was können sie für die Frage nach

einem griechischen Original besagen, das doch, wie sclion

Kohde, Gr. Rom. S. 423 A. 4 gegen Christ und W.
Meyer eingewandt hat, vermutlich griechische Münz-

rechnuug geiiabt hätte, und dasselbe lässt sich für die

Inschriften geltend machen. Mag ibi- Verfasser mit dem
Stil der römischen Inschriften sich vertraut zeigen, so

kann das eigentlich wieder nichts beweisen, da ein

Uebersetzer, wenn er einigerraassen geschickt verfuhr,

doch die vorgefundenen griechischen Inschriften notwendig

in diesem .Sinne umgestalten musste. Auch in den Sitten

ist des spezifisch Römischen verschwindend wenig, jeden-

falls nicht mehi-. als dass es niclit so gut nachträgliche

Aenderung und Zntliat sein könnte, wie solches für hundert

andere Stellen angenommen wird. Dabei findet der

Verf. selbst in der dos, welche die Freier versprechen, ein

spezifisch griechisches Element, das als „unter dem Ein-

fluss griechischer Dichtung" hineingekommen erklärt

werden rauss. Einleuchtender ist uns erschienen, was
über die Benützung von Virgil, Üvid und Apuleius ge-

sagt wird; aber wir müssen überhaupt gestehen, dass

uns die Erzählung, so oft wir sie gelesen, in der Er-

klärung und Verknüpfung der einzelnen Züge an vielen

Stellen derart sprunghaft und unmotiviert, ja geradezu

unsinnig erschienen ist. dass uns ihr Zustand immer nur

unter der Voraussetzung eines vollständigeren Originals

begreiflich dünkte, aus dem sie nur einen schlechten Aus-

zug vermittelte. Wir mögen aber gerne zugeben, ilass

für die Beurteilung dieser Fragen eine Reihe von Faktoren

in Betracht kommen, über die wir uns ein Urteil nicht

anraassen können, so dass wir alle Ursache haben, die

Entscheidung Berufneren zu überlassen.

Des Verfassers Bestreben musste es natürlich sein,

das angenommene lateinische Original in den Zusammen-
hang der römischen Literatur einzuordnen. Er hat dieser

Aufgabe einen eigenen Abschnitt gewidmet, zu dem wir-

uns nur wenige Bemerkungen erlauben möchten. K.

geht in seinem Eifer, das Werk aus dem Zusammenhange
mit dem griechischen Roman loszulösen, entschieden zu

weit. Es lässt sich einmal niclit leugnen, dass diese

Geschichte, in der alle Personen ohne Ausnahme griechische

Namen führen, deren Ereignisse sämtlich im östliclien

Winkel des mittelländischen Meeres, dem eigentlichen

Schauplatze des sophistischen Romans, sich abspielen,

vollständig in die Sphäre dieser Diclitungsgattung fällt.

Es scheint uns auch ein unfruchtbares Beginnen, die be-

kannt innigen Beziehungen der Apolloniuserzählung zu

Xenoi)lions Epliesischen Geschichten, die K. seihst wenigstens

für ein Motiv zugehen muss, abstreiten zu wollen. Sehr

hübsch ist dagegen der von K. erbrachte Nachweis, dass

die (ieschichte von Thai'sias Leiden genau übereinstimmt

mit einem bei dem älteren Seneca überlieferten Scliul-

tlienia der römischen Rhetorik. Die Historia zeigt nur

eine Zutliat, die aber nicht ohne prinzipielle Bedeutung
ist. C. XXXIV erzählt, wie Athenagoras bei seinem

Besuch im Lnpanar durch die Bitten der .Tungfrau be-

wogen wird ihrer zu schonen. Qi(o exeunte colleija

suiis iiffuit et ait: ' Allieiiugora, qumnodo teciim novicia?'

AthemKjorii ait: 'lunt potest melii(s'. Der collega geht

darauf gleichfalls hinein: hatte Athenagoras quaUr drnos
aureus bezahlt, so giebt er gleich llhram aiiri integrum,

aber auch ihn weiss Tharsia so zu rühren, dass er un-

verrii'hteter Dinge abzieht. .Athenagoras hat ihn draussen

erwartet: el adiiiraiilcs se iuricein, ne ali'iii /»oderent,

aliorum coeiiertiiü expedare exitum. Alle werden um
ihr Geld geprellt: omiies ijuicianque inihant danteg

shifiulos (iiireos plorantes ahxcedebauf. Dieser Zug, der bei

Seneca fehlt, scheint uns entlehnt aus dem weitverbreiteten

Märchentypus „Die vergessene Braut" (Literatur s. bei

Köhler Kl. Sehr. 1. 109. 161 ff., Cosquin 2. 12 ff.). In

zahlreichen Fassungen dieses Märchens wird die Keusch-

heit der vergessenen Braut von drei Edelleuten bedrängt,

die auf ihre Schönheit aufmerksam geworden sind. Der
erste bringt einen Beutel voll Gold: die .Jungfrau nimmt
ihn auch an. weiss den Zudringlichen aber durch einen

Zauber festzubannen, so dass er am Morgen unverrichteter

Dinge abziehen muss. Seinem Genossen spiegelt der Be-
ti-ogene auf die Frage, wie es ihm mit der Jungfrau er-

gangen sei vor, er habe alles erreicht, was er wünschte;
so wird dann auch der Zweite und ebenso der Dritte um
sein Geld geprellt. Also Zug für Zug wie im Roman;
selbst dass die einzelnen Freier verschiedene Summen
bieten, erscheint schon im Jlärchen, nur giebt hier ge-

wöhnlich der Erste die grösste Summe.
Es kann ja auch sonst nicht zweifelhaft sein, dass

der Verfasser des Romans Märchenmotive benutzt hat.

K. ignoriert in seiner Qnellenuntersuchung den bekannten
Nachweis Laistners. dass die erste Hälfte des Romans
auf dem Goldenermärchen (KHM 136 ,, Eisenhans ") auf-

gebaut ist, allerdings vollständig; erst S. 458 erfährt

man im ^'orbeigehn in einer Anmerkung, dass Laistner

„in der Vergleichung der ursprünglichen Apolloniuser-

zählung mit einem bestimmten Märchenkreise viel zu weit

gehe". L. hat sich auf wenige .Andeutungen beschi-änkt;

es wäre für K. eine dankbare Aufgabe gewesen, den-

selben weiter nachzugehen: er hätte dabei gewiss ge-

funden, dass Laistners Behauptung zweifellos sicher ist.

Die ganze Geschichte des Helden bis zu seiner Ver-

heiratung ist Alotiv für Motiv aus diesem Märchentypus
genommen. Schon die Vorgeschichte mit ihren uner-

quicklichen Verhältnissen in der Familie des Antiochus,

der Aechtung und Flucht des Helden aus dem väterlicheu

Reiche stammt daher und was vor allem beweisenil ist:

die zahlreichen Anstösse dieser Einleitung, die Rohde
z. B. so bedeutend erschienen sind, dass er in ihr einen

nachträglichen Zusatz finden wollte, erklären sich mit

einem .Schlage, wenn man die Quelle erkannt hat . aus

der die ganze Erzählung geflossen ist '. Ebenso stammt
im Folgenden alles aus dem Märchen: der Aufenthalt

des Helden bei dem Fischer, der dem Eisenhans des

Märchens entspricht, dass Apollonins am fremden Künigs-

hofe in schlechter Kleidung auftritt, Namen und Stand

verbirgt, durch seine ausgezeichnete Kunst besonders in

Musik und Gesiing die Liebe der Königstochter erwirbt

u. s. w. ; einiges davon konnten wir. so weit es den dort

vei folgten Absichten diente, Hilde - Gudrun an ver-

schiedenen 0. zwischen S. 264 und ."543 näher aus-

führen. Hier nur die Bemerkung, dass auch die Liebes-

krankheit der Königstochter, mag sie im Roman auch

mit den Worten Virgils geschildert sein, aus dem Märchen
stammen wird: es kennen sie z. B. die Fassung bei

' Von da erklart sich auch, warum gerade Antiochus auf-

tritt. Im Märchen ist es regelmässig die .<ti<fmi(ltcr des Helden,
die ein schändliches Verhältnis zu einem liuhlen unterhält, um
dessentwillen der Königssuhn vertrieben und geächtet wird.

Das erinnerte den Dichter an das bedenkliche Verhältnis dos

Antiochus zu seiner Stiefmutter Stratonico; er gestaltete es

aber aus nach der gewöhnlichen SchaMono dos Incestniotivs,

wie er sie aus der Heschichto dos Oonomaus und hundert
anderen Krzähluniren kennen musste.
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Wolf DHM 271; Haltrich No. 11; Krauss, Sag. und M.

der Südslaveii I, No. 46; Webster, Basque Leg. S. 111.

Auch die drei Nebenbuhler des Apollouius sind dem

Märchen wohlbekannt und wenn einer von ilinen (c. XXI)
fälschlich vorgiebt, er habe den Schiffbruch erlitten, so

stimmt das genau zu dem Betrüge der Schwäger im

Märchen, die sich fälschlich die Verdienste des Helden

beilegen. Vielleicht wäre es nicht überflüssig, wenn dies

alles einmal näher ausgeführt würde; jedenfalls scheint

uns der Quelleukreis des Denkmals mit den Nachweisungen

von K. nicht erschöpft.

Ueber den 2. Teil des Buches können wii-, da wir

uns beim ersten zu lange aufgehalten, nur mehr be-

richten, das-i er die mittelalterlichen und neueren Be-

arbeitungen der alten Geschichte eingehend und sorgfältig

verfolgt. Das reiche Material, über das K. verfügt, vor

allem seine genaue Einsicht in die Ueberlieferung ge-

statten ihm an vielen Punkten über seine Vorgänger

hinauszukommen, denen in K.'s Darstellung freilich

es gilt dies besonders von den Untersuchungen Singers

— nicht überall ihr volles Kecht wird. Auch für die

deutschen Bearbeitungen ist manches genauer festgestellt

als bisher; was uns Germanisten am meisten interessierte,

den Joiirdain und Orendel, hat der ^'erf. allerdings von

der Behandlung ausgeschlossen. So auch die Gudrun,

fiir die wir inzwischen intensive Benutzung des Apollonius-

romans nachzuweisen versucht haben.

Freiburg i. B. Friedrich Panzer.

Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler mit Anmerkungen
und (Uossar hrstr. von Elis Wndstein (lienkmiiler hrsg.

vom Verein fiir niederdeutsche Sprachforschung, VI). Norden
und Leipzig, Soltau. XV. 25» S. M. 7.20.

Wadstein legt uns eine neue Ansgabe der kleineren

altsächsischen Denkmäler vor, die den erfreulichen Ein-

druck macht, dass sie mit der allei-grössten Sorgfalt ge-

arbeitet sei. Es werden zunächst die Teste in diplo-

matischer Treue abgedruckt mit zahlreichen auf die

Ueberlieferung bezüglichen Fussbemerkungen. l'ann folgt

eine zusammenhängende Reihe von Anmerkungen zu jedem

einzelnen Denkmal, die die Handschriften, die bisherigen

Drucke, die liteiarischen Fragen erörtern, jedoch auf

Erörterung einzelner Stellen sich nicht einlassen. Zum
Beschluss ein Glossar der Eigennamen und eines des

übrigen Wortschatzes; alles sorgfältig, mit gründlicher

Gelehrsamkeit gearbeitet und zweckmässig eingerichtet.

Das Wörterverzeichnis teilt eine schlechte Gewohn-
heit der meisten derartigen Arbeiten, dass nämlich für

einen einheitlichen Begriff der fremden Sprache, ja für

eine einzige Schriftstelle, ganz unnötiger Weise mehrere

Verdentschungen neben einander gestellt werden, z. B.

Itaft, verhaftet, gefangen, inmeden , mieten, pachten,
1

iiiwaidun, innerlich, im Innern, irrislo, Anstoss, Aerger-
|

nis, isiirnin, von Eisen, eisern, kiula, Säcklein, Tasche.

Schlimmer ist es, wenn die zur Auswahl gestellten Ueber-

setzungen sich gegenseitig ausschliessen , verschiedene

.\rten der .'\uffassung bekunden, z. B. Iied, Stand, Rang,

lidiulskoli, Handschuh, Handfessel, kappu, Kappe, Um-
hang, kern, Wendung, Scheideweg, ruku, Rechenschaft,

Angelegenheit. Von geradezu falschen Angaben ist mir

nur wenig begegnet, elileudi heisst nicht gefangen,
wenn es auch Wiedergabe des lat. captivux ist: im

.Mittelalter hat captiDUS samt seinen Ableitungen vielfach

die übertragene Bedeutung, die noch heute in fi-z. rintif

fortlebt, herdoiii bedeutet nicht Höhe; culiiiuiii muss

in der betr. Stelle übertragene Bedeutung; haben: die

Herrlichkeit der Welt, heribokan ist uicht das Feld-

signal, sondern das Instrument, mit dem es gegeben

wird, kleni heisst nicht klein. Zu den Strassbnrger

Glossen kann lescid, hrennid nicht zum starken Verbum

gehören. Wenn perjurare durch liardo siiuerian über-

setzt wird, so liegt wohl die Sache so, dass der Glossator

das lat. per als steigernd gefasst hat, wie in per-

magniis u. dgl.

Gi essen. 0. Behaghel.

C.Lecoutere. Middelnederlandsche geestelijke Liederen.
naar een P.irijsch Handschrift met inleiding en aanteeke-

ningen uitgegeven. Uvergedrukt uit de ..Leuveusclie Bij-

dragen-. 3« jaargaug, 1« atlevering, 189.9. Lier, Verleger

.Josef van In u. Cie.. 1899. 130 S.

Ans einer Hs. zu Paris, die aus dem Ende des

15. Jahrhunderts staunut, sind 42 mndl. geistliche Lieder

und ein Prosagebet, sowie ein lateinisches Lied (Nr, 21)

abgedruckt. Grösstenteils waren sie bisher unbekannt,

nur vier von ihnen waren schon nach anderen Hss. ge-

druckt. Die Gedichte sind nicht viel älter als die Hs.,

sie stammen also ebenfalls aus dem 15. .Jahrhundert und

sind allem Anschein nach in einem brabanter Clarissen-

kloster gesammelt worden.

Der Abdruck folgt genau der Hs. ; uu- die not-

wendigsten Verbesserungen sind in den Text gesetzt.

Diesen überall völlig in Ordnung bringen zu wollen,

wäre angesichts des Mangels anderweitiger Ueberlieferung

ein aussichtsloses Unternehmen. Nahe zu liegen scheint

mir jedoch die Verbesserung von I. 9. Dem Schema
der Strophe nach wird hier ein Reim auf v. 1 1 verlangt,

nicht auf v. 2: ich lese deshalb ,.ierleden^' (vgl. Ouder-

mans, Bijdiage VII. 379).

Giessen. Karl Helm.

Die Geschichte vom Hühnertborir. Eine altisländische Saga
übersetzt von-Andreas Heusler. Berlin. Wiegand &
ihieben 1900. 111, 92 S. 8». M. 2, geb. 31. 3,

Der Schwerpunkt des Büchleins liegt meines Er-

achtens in der 26 Seiten starken Einleitung. Als Ueber-

setzung ist es ja in der Hauptsache für solche Leser

bestimmt, die mit dem altnordischen Schrifttume nicht

vertraut sind, und diese werden dui'ch die vortreffliche

Einleitung erst mit den nötigen Vorkenntnissen bekannt

gemacht. Zunächst giebt Heusler eine kuize Deutung
des Begritfes soga und berichtet über die Art wie die

einzeliieu Vertreter dieser Literaturgattung entstanden

sind. Dann folgt ein Abriss der isländischen Kultur-

geschichte zur Sagazeit, und zwar, was eben das Gross-

artigste daran ist, ausschliesslich aus der vorliegenden

Geschichte vom Hühnerthorir herausgeschält. Den Schluss

der Einleitung macht eine Zoglicderung der Geschichte

nach ihrer poetischen und ästhetischen Form. Und da-

bei lässt sich diese ungemein lehrreiche Einleitung durch-

aus nicht lehrhaft an, sondern sie liest sich wie eine

glatte Erzählung, nur hätte nach meinem Dafürhalten

die etwas grosse Zahl von Fremdwörtern etwas einge-

schränkt werden dürfen, ohne dass der Veifasser da-

durch in den tieruch des ges<'hniacklos('n ,, Puristen" ge-

kommen wäre.

In der Verdeutschung der Saga selbst werden es

die deutschen Leser gewiss nur mit Freuden begrüssen,

dass die endlosen (leschlechtsverzeichnisse von sagen-

haften Königen der Vorzeit oder gar von den Ciöttern

herab bis auf die Helden der Erzählung unterdrückt

sind. Sonst hat der Uebersetzer sich mit Erfolg be-

strebt die eigenartige Färbung der suiiliuhteu isländischen
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Erzählung beizubehalten. Warum er aber die Beinanien,

die so vielen Isländern von ihren Landsleuten beigelegt

wurden, gleichfalls fast überall unterdrückt hat, ist um
so weniger erklärlich, als er ja die Hauptperson, nach

der die ganze .Saga benannt ist. selbst auch auf dem
Titelblatie ..Hühnerthorir'' nennt. Wie lebhaft sehen

wir uns in die Denk- und .Anschauungsweise der Isländer

versetzt, wenn Männer auftreten, denen ihre Freunde

oder Feinde irgend eine Eigenschaft als Beinamen ge-

geben haben, so dass sie allgemein heissen Önnnd Breit-

bart, Lappen - Thorkel n. s. w. Oder was denkt sich

andrerseits der deutsche Leser, wenn ein Mann, ohne

dass eine Erklärung dafür gegeben wüi'de. den seltsamen

Namen ..Blnndketil" führt? Die isländische Fassung er-

zählt uns. dass Blund-Ketils Grossvater Ketill blundr

geheissen habe, und dass von ihm der nahe gelegene See

gleichfalls Blundsvatn genannt worden sei. Nun heisst

aber hjiindr auf deutsch .Schlummer": welch schönes

Licht wirft das wieder auf jene bäuerlichen Beob-
achtungen, wenn jemand den Beinamen ,,dei' Schläfrige",

„der Dusler" bekommt und dieser dann gleich auf seinen

Nachkommen haften bleibt und auch auf benachbarte

Oertlichkeiten übertragen wird. Warum ferner, während
einerseits Blundketil bei Heusler immer so genannt wird,

andi'erseits Tungu-Oddr immer nur Odd heisst, ist gleich-

falls nicht einzusehen. Hätte Verfasser dafür gesagt

Odd von Tuuga, oder Odd von der Halbinsel, so wäre
er dem Grundsatze S. 25: -Den Stil des Urtextes suchte

sie (die Üebersetznng) mit der höchsten Treue nachzu-

bilden" selber treuer geblieben.

Dass die üebersetznng durchaus zuverlässig ist, be-

darf bei einem üebersetzer wie Heusler keiner Er-

wähnung. Doch sind mir einige Kleinigkeiten aufge-

fallen, die ich anders gemaclit haben würde. S. 30, Z. 9

„ausserhalb der Nordach" (f'jrir titati Norärä) dürfte

nicht leicht verstanden werden. Ich würde hier sagen

„rechts von der N.", oder „zwischen der Seeküste und

der N." Auf der gleichen Seite Z. 9 ist hrätt mit

„allmählich" statt „bald" gegeben. S. 33, Z. 21 „vor

der nachten Hochflut beim Neumond" : im Texte furir
mhf/nn;ii» steht nichts vom Neumond. Guitbrandr Vig-

füsson s. V. mis(jiiuii sagt sogar es sei gemeint beim

Vollmond. Warum genauer sein als die Vorlage, wo es

docli gar iiiciit darauf ankommt? Es genügt vollständig

_vor der nächsten Springflut", denn „Sprinflut" ist der

Kunstausdruck, nicht „Hochflut". S. 34, Z. 3 omian
daij eptir dürfte woiil eher heissen „am übernächsten"

als „am nächsten Tage". S. 35 letzte Zeile: „bugsieren"

ist wohl nicht richtig, denn sechs Zeilen weiter wird

ja das Schiff am Lande befestigt. flytju sik heisst

nichts Weiler als „sich begeben". S. 58, Z. 8 „Hessen

den Odd herausinfen" sollte heissen „Hessen den Odd
herauskommen [knlla üt Odd). Auf derselben Seite

Z. 2 V. n. ist l/irkica/d mit „Birkenbalken" gegeben:
icli kann mir nicht gut einen Mann vorstellen, der auf

einem der klrinen isländischen Gänle sitzt und mit einem

Balken heruniieitet. Das Wort Sparren wäre wohl
besser. Zu der Stelle macht Heusler eine Anmerkung,
in der er noch hülle darauf hinweisen können, dass ge-

lade diese Art der Besilzeigreifung und überhaupt

das Reiten (oder Gehen) von W'est über Süd Ost und
Nord zurück [andttaelis) gerne da erzählt wird, wo nicht

alles mit rechten Dingen zugeht, was ja anch hier der

Fall ist.

Die Frage, in welcher Form die isländischen I'er-

sonennamen wiedergegeben werden sollen, ist gelöst in

einer Weise, die für eine derartige Febertragung für

einen grösseren Leserkreis entschieden als die günstigste

zu erklären ist : es sind nämlich alle Endungen weg-
gelassen und auch auf die Längezeichen ist verziihtet.

Die kleine Inkonsequenz, dass bei Namen wie Thorir

(Pörir) das Zeichen für den Nominativ /• in die andern

Beugungäfälle übergeführt wurde, war nicht wolil zu

vermeiden. Denn w'ie die Dänen oft thun, die z. B.

von König Sverre sprechen, geht bei uns doch nicht

gut an, wo eben nicht wie dort, die historische Ent-

wicklung das alte -ir zu -e gewandelt hat. Vielleicht

könnte man noch weiter gehen und wenigstens diejenigen

Namen für die wir entsprechende Formen besitzen, ganz

deutsch geben, also für Örnolf gleich Arnulf sagen.

Die Verdeutschung der Geschichte vom Hühner-
thorir die uns Herr Professor Heusler hier bietet, muss

eben so wie seine treffliche Einleitung als raustergiltig

und als wohl dazu angethan bezeichnet werden auch in

Kreisen, die sonst ausserhalb der nordischen Studien

stehen, ein prächtiges Bild der in der Sagaliteratur

geschilderten Zustände und Ereignisse zu geben und ist

daher angelegentlich zu empfehlen, umsomelir. als aucli

die Ausstattung des Büchleins im Verhältnis zu dem
ziemlich wohlfeilen Preise ganz ausgezeichnet ist : ein

breiter Rand, sauberer Druck in einem deutliciieu

Alphabet, fast völlige Freiheit von Druckfehlern machen
das Lesen des Buches auch änsserlich zu einem Genuss.

Nur eines möchte ich rügen. Da die Zeilen durch einen

breiten Durchschuss von einander getrennt sind, ist keine

Gefahr des Abspringens für die Punkte in Ä Ö Ü vor-

handen, es fehlt also jede Entschuldigung für die Ent-

stellung von Ä Ö Ü in Ae, Oe, Ue. Sind diese Un-
getüme schon im Deutschen bei Ä und Ö hässHch, für

Ü falsch, so sind die Sclireibungen isländisclier Namen
Oern, Oernolf, Oenund für Örn, Örnolf, Ünund gerade-

zu typographische Verbrechen, die nur zu entschuldigen

sind, wo der besihränkte Raum den Durchschuss zwischen

den Zeilen nicht gestattet.

Erlangen. August Gebhardt.

Das Gemerkbüchlein des Hans Sachs (!:».")— 15(il) nebst
einem Anhange: Die Nürnberger Meistersingor-Protokollo
von 1595 bis Ißo.ö. Herausgegeben von Karl Drescher.
(Neudrucke deutscher Literatnrwerke des XVI. u. NVIl. .labr-

Imnderts. herausgegeben von W. Braune. Nr. 149— 1J2.>

Halle a. S.. Max 'Nieraever. 1898. (VIII. -^39 S. 8«. Preis;

M. 2.40.1

Nürnberger Meistersinger -Protokolle von l.'jT.) bis 1(>89.

Herausgegeben von Karl Drescher. 2 Hände. (Bililiothck

des literarischen Vereins in Stuttgart. Bd. 2l3 und -'14. i

Tübingen 1897. iIV. 327 und XII. 334 S. 8».)

Die beiden, inhaltlich enge zusammenhängenden Ver-

öffentlichungen Dreschers enthalten die urkundlichen,

meistens von den Merkern geschriebenen Berichte über

die Zusammenkünfte der Nürnberger Meistersinger zu

Singschule, Zeche und Freisingen von 1555 bis 1089 mit

einziger Ausnahme der .lahre 15(52 bis 1575 nach den

grossenteils erst vor kurzem aufgefundenen Handschriften

der Dresdener, Mainzer und besonders der Weimarer
Bibliothek. Die .Aufzeichnungen über die ersten sieben

.lahre des genannten Zeitraums, von dor Hand des Hans
Sachs, führen uus gerade noch in das Blütenalter des

Nürnberger Meistergesangs; die umfangieicheren späteren

Berichte beziehen sich auf mehr als ein .lahrhundei-t des

allniäiilielien, aber steten Verfalls. Der Wert dieser fast

ausnahmslos sehr trockenen Mitteilungen ist an sich nicht

I
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^•oss; dem Literarhistoriker aber, der das Wesen und

di(> Gescliiclite der Meistersincerknnst g-ründlich erfor.schen

will, und aucli überhaupt dfui Kulturliistoriker. der sieh

über dii- eeistit;e Entwicklung' des liürgevtnms im l(i. und

17. Jaliriiundei't untpviiehtfn möclite . bieten sie eine

Fülle Von lielelirung' der zuverlässigsten Art. Erst mit

ihrer Hilfe wird es jetzt nach und nach mögflich. eine

ausführliche, aktenniRssis' richtig-e Gescliiclite des Meister-

g'esangs zur Zeit des Niedeigan.^es der volkstümlichen

Kunst zu schreiben. Nicht nur zahlreiche Namen von

lleistersing'ern und eine Jlenge von Tönen wie von Lied-

ant'angen werden in diesen Protokollen zum ersten Jlal

erwiihnt; auch von der Bedeutung' der einzelnen Jleister

und ihrer Leistungen für ihre Zeit, von dem Fortleben

ihres Ruhmes in der Singschule bekommen wir jetzt erst

eine bestimmte Vorstellung. Dazu werden uns allerlei

äussere Einrichtungen der Schule klarer, und nament-

lich sehen wir, wie die alte Einfachheit Eintiacht und

Zufriedenheit zugleich mit dem SangeseitVr unter den

Nürnberger Äleistern von .Tahrzelint zu .rahrzelint geringer

wurde.

Einige der wichtigsten Ergebnisse, die mit leichter

.Mühe ans diesen Auf;eichnungen zu gewinnen waren,

hat Drescher sogleich in seinem kurzen Vorwort zu-

sammengestellt ; auf andere hatte besonders schon Goetze

gelegentlich hingewiesen (so in Max Kochs Zeitschrift für

vergleichende Literaturgeschichte 1894, S. 417 ff.). Die

Hauptsache, eine erschöpfende Darstellung des Nürn-

berger Meistergesangs nach Hans Sachs, ist noch zu

leisten. Zu dieser Aufgabe ist der Herausgeber unserer

Protokolle vor anderen befähigt und berufen. Eine ge-

wisse Vorarbeit dazu liefeit er einstweilen in den reich-

haltigen alphabetischen Eegistern. die er seinem Ab-

druck der alten Handschriften beifügt. Er verzeichnet

zunächst alle Töne, die nach Angabe der Protokolle in

der Sehnle angewandt wurden, mit dem Namen ihrer

Erlinder, dann sämtliclie Liedanfänge, wieder mit den

Tönen, nach denen sie gesungen wurden, endlich die als

Singer. Schulhalter oder Merker genannten Mitglieder

der Nürnberger Schule sowie die dort einkehrenden

fremden Gäste und die bedeutendsten sachlichen Ereig-

nisse in der Schule. Im Register des Gemerkbüchleins

11 Sachs bezeichnet- Drescher überdies die Lieder be-

Miuders, die auch noch nach dem Tode des Hans >Sachs

in der Nürnberger Schule gesungen wurden. Eine sehr

wichtige, freilich auch redit schwierige Frage ist in

diesen Registern unbeantwortet geblieben, die nach den

Verfassern der verschiedenen vorgetragenen Lieder. Aus
dem Gemerkbüchlein von Sachs ersehen wir, dass die

Singer sehr oft fremde Lieder zum Besten gaben: Goetze

wies nach, dass die Mehrzahl der 1555— 15til vor-

getragenen Lieder von Sachs verlaust war. .Auf welche

Dichte)' verteilen sich nun aber die von 1575 bis ltS89

gesungenen LiederV Schade, dass Drescher darüber in

seiner sonst so flejssigen Arbeit vorläufig gar keine Aus-

'•nnft gegeben hat!

Den Text der Handschriften scheint der Heraus-

geber in der Hauptsache diplomatisch genau mitgeteilt

zu haben. Nur Hess er auf den letzten 50 Seiten (vom

.lahre l(i(i2 an) die regelmässig wiederkehrenden Worte
,.Folgen die Singer*" oder dergleichen weg. Warum er

diese Kürzung gerade nur im letzten Zehntel der Ver-

öffentli<'hung viirgenommen hat und nicht lieber entweder

schon viel früher oder gar nicht, ist nicht recht ersicht-

lich. Auch erkennt man nicht klar, was er mit ,,Rück-

I

sieht auf den Raum" (S, VII) im Gemerkbüchlein des

!
Hans .Sachs abkürzte oder schon abgekürzt in der Hand-

schrift vorfand. In den Registern ist die Orthographie

mit Recht einigerniassen geregelt. Drescher hätte da-

bei sogar noch um ein gut Stück weiter gehen und

1 besonders die Eigennamen gleichmässig mit grossen An-

,
farigsbnchstaben versehen sollen; den Augen moderner

1 Leser wäre damit ein unzweifelhafter Gefallen geschehen,
' ohne irgend einen Schaden für echte Wisst-nschaftlichkeit.

i

München. Franz Muncker.

Karl Euling. Die Jakobsbrüder von Kunz Kistener,
(4ennanistischo AbhaniUuniren. Heft XVI. Breslau. M. und
11. Marcus 1890. 1-0 S.

i
Eulings Untersuchung über die .Takosbrüder musste

! davon ausgehen, irrige ältere Anschauungen zu beseitigen.

i
An solchen war kein Mangel , am bekanntesten ist

I von ihnen die Hypothese Goedeckes, die Jacobsbrüder

seien eine Bearbeitung des von Rudolf von Ems raehr-

i fach erwähnten, nns unbekannten AVallaere von Heinr.
'. von Linouwe. Viele überzeugte Anhänger wird diese

;

Hypothese, so oft sie auch Goedecke nachgesprochen

i
wurde, wohl nicht gehabt haben; jedenfalls Ist sie nun

I durch Euling und den Nachtrag Vogts endgiltig als un-

haltbar erwiesen.

Die positiven Resultate, zu denen Euling seinerseits

kommt, sind kurz diese : Die .Takobsbrüder sind um 1 360
im Elsa,ss gedichtet, wahrscheinlich in Strassburg selbst,

und unter dem Einfluss der früheren elsässischen Literatur.

Für die Bestimmung der Heimat des Gedichtes ist

! der Dialekt massgebend ; doch leidet Eulings l>arstellung

etwas darunter, dass ei- nicht genügend scharf scheidet

zwisclien dem was die Orthographie bietet und dem was
der Reim erkennen lässt. Wenn er z. B. sagt c für (C

ist durchdrungen, so ist dies für die Orthographie von Ä
richtig; aber ein Reim e : c/; ist nicht vorhanden. Ueber-

haupt reimen eis. Dichter diese Laute nicht, so nahe sie

im Dialekt einander auch stehen, vgl. Paul-Braunes Bei-

träge XXII. 290.

Steht es zweifellos fest, dass die Sprache des Ge-

dichtes elsässisch ist, so ist es doch fraglich, ob sie

Anhaltspunkte giebt, das Gedicht speziell nach Strass-

burg zu verweisen. Ein solcher Anhaltspunkt schien

fp-U V. 28 zu sein, er rauss aber aufgegeben werden.

Erstens kann das Wort der Hs. A. allein angehören,

dann aber ist nach dem Elsäss. Wörterbuch von Martin

und Lienhardt 'jf'itig (f/rtf wird als eiloschen bezeichnet i

belegt von Weissenburg bis Burgfelden im Kreis Mühl-

hausen, . also fast im ganzen Elsass. Dass aus älterer

Zeit nur aus der Strassburger Gegend Belege bekannt

sind, ist nicht beweisend und erklärt sich zur Genüge
aus dem literarischen Vorwiegen der Stadt,

Wenn wir trotzdem Strassburg selbst als die wahr-

scheinliche Heimat des Gedichtes betrachten, so geschieht

dies nicht aus sprachlichen, sondern aus sachlichen

Gründen. Von grossem Gewicht ist die urkundliche Er-

wähnung eines Kunz K. gerade in der Zeit, in welclie

das Gedicht zu setzen ist. Ich zweifle nicht daran, dass

dieser mit nnserem Dichter identisch ist : der Schlnss ist

desto mehr erlaubt, als der Name Kistener selten war.

Die Stellung- unseres Gedichtes zu den übrigen

Denkmälern der elsäss. Literatur des 13. u. 14. .Ihs.

hat Euling eingehend untersucht, und es ist ihm gelungen,

direkte Beziehungen zu vielen derselben zweit'ellos nach-

zuweisen. Ab und zu ist freilich dabei etwas zu viel

des guten gethan ; Parallelen wie ,,des bitt ich dich"
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Eapp. Pavz. 663.20 = Kist. 337 könnten solche Zu-

sammenstellungen eher in Slisskredit bringen. Indessen

hat E. mit Fug und Recht das Hauptgewicht nicht auf

die wörtliche Wiederkehr einiger Verse gelegt, sondern

auf die Uebereinstimmung in der allgemeinen Stilisierung.

Die anziehendsten und schönsten Teile der Arbeit

sind die Abschnitte IV n. V (üeber den Stolf und seine

Behandlung und Charakteristik des Gedichtes), in welchen

sich Enlings vorziigliche Kenntnis spätniittelalterlicher

Literatur und Kultur im hellsten Lichte zeigt. Nach-

zutragen ist hier S. 46, dass ein Bruder des von E. er-

wähnten Albrecht v. Hohenberg -Haigerloch : Rudolf I.

Reichslandvogt in Elsass war, ebenso nach dessen Tode

(1336) seine Söhne Albrecht V.. später Bischof von

Freising, und Hugo I. Letzterer wurde 1353 von Kaiser

Karl IV., trotzdem er sich schon zu Lebzeiten Ludwigs

des Bayern auf dessen Seite gestellt hatte, seines Amtes
entsetzt (vergl. Schmid, Geschichte der Grafen von

Zollern-Hohenberg. I. S. 173 ff., 206 If., 225 ff.) Vielleicht

dürfen wir in dem verarmten Hug von Haigerloch unseres

Gedichtes eine Reniiniscenz an den abgesetzten Land-

vogt Hugo erblicken.

üeber die U eberlieferung und den Text des Gedichtes

vgl. Paul-Braunes Beiträge XXVl. S. 157 ff.

Giessen. Karl Helm.

F. Zöllner, tiinrichtnng und Verfassung der frucht-
bringenden Gesellschaft vornehmlich unter dem t ürsten
Ludwig von Anhalt-Cöthen. Berlin iSi)j). Verlag des
Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. (F. Bc-rggold.) lii S.

Zöllners Arbeit beruht auf dem von G. Krause
herausgegebenen Briefwechsel der F. G. sowie auf un-

gedrucktem Urkundenraaterial, das sich in der herzog-

lichen Bibliothek zu Cöthen befindet. Wir erhalten dar-

nach ein anschauliches Bild von den Einrichtungen, den

Gebräuchen und dem inneren Lebeij der Gesellschaft.

Eine Ge>chiclite derselben zu geben, lag nicht in Zöllners

Absicht, daraus erklärt sich auch die Beschränkung auf

die Zeit des Fürsten Ludwig, nach dessen Tod die

Gesellschaft ihren ursprünglichen Zwecken rasch ent-

fremdet wurde.

Bemerkenswert ist Zöllners Stellung zu der Frage,

weshalb Opitz erst so spät Aufnahme in die Gesellschaft
j

fand. Er vt-rmutet. der Fürst habe an O.'s religiöser ;

Gleicligiltigkeit Anstoss genommen. Ich halte dies für
j

recht nnwahrscheinlicli und glaube, dass hier Schultz der
\

Wahrheit doch näher kommt, wenn er als Grund für die
j

lange Verzögerung der Aufnahme die zwischen 0. und
Hnebuer vorliegenden Differenzen geltend macht, die

Zöllner doch wohl zu gering anschlägt.

Neu ist bei Zöllner die Auflassung der Noble

Academie des Loj'ales, die nach ihm nicht gegen die

F. G. gerichtet gewesen ist. Ich glaube, dass er damit

das richtige trifft: die Academie war trotz ilirer feier-

lichen Satzungen wohl eine ziemlich inhaltslose Schöpfung
einer momentanen Laune der Fürstin Anna, eine fürst-

liche Spielerei, wie die wenig später entstandene

Academie des vrais amants, deren Gründung wohl auch
auf sie zurückzuführen ist.

Giessen. Karl Helm.

Dr. Friedrich Gotthelf, Das deutsche Altertum In
den Anschauungen des 10. und 17. Jahrh. iForsrhiingen
zur in'iicrcii Literatuigescliichtc, hrsg. v. Dr. Franz Juncker.
Hd. XIII.) Berlin. Alexander Duncker IJKX). VIII + 68 S.

K». 31. I..o0.

Die an sich verdienstliclie Schrift schadet sicli etwas

durch den allzu anspruchsvollen Titel: eine umfassende

Darstellung der deutschen Altertumsforschnng zweier

.Jahrhunderte enthält sie ebensowenig wie eine allgemeine

üebersiclit über die antiquarischen Neigungen jenes Zeit-

raums. Ihr nächster Zweck scheint vielmehr zu sein,

diejenigen Aeusserungen einiger Schriftsteller des 16.

und 17. Jahrh. zusammenzustellen, die sich mit gewissen

Angaben bei Caesar. Vellejns Patercnlus, Tacitus und
dem Pseudo-Berosus beschäftigen und die relativen Ab-
hängigkeitsverhältnisse unter diesen Schriftstellern nach-

zuweisen. Wer. durch den Titel irregeführt, mehr in

der Schrift sucht, wird enttäuscht sein. Freilich spricht

das Vorwort, merkwürdig genug und in grellem Kontrast

zu der Aufschrift, nur von den Romanen des 17. Jahrh.,

welche Aeusserungen über das deutsche Altertum ent-

halten; aber doch will uns scheinen, dass der Rahmen,
den sich der Verfasser anfangs gezogen, von dem Bilde

nicht so ganz ausgefüllt wird. Fttr's Erste ist der Be-

grift' ..Altertnm" u. E. allzusehr verengert worden: denn

mit einigen Angaben über die Genealogie Tuistos, llannus'

etc., über die altdeutschen Priester, über Herman. die

Irminsul, Ariovist und Aehnliches ist doch das deutsche m
Altertum nicht erschöpft. Es gehören hiezu nicht minder

auch die Stammgeschichte, die Staats-, Rechts-, Kriegs-,

Sakral-, Privat-, Sprachaltertümer u. s. w., wie sie uns

in schriftlichen und gegenständlichen Denkmälern über-

liefert sind. All diese Dinge sind in den beiden ge-

nannten Jahrhunderten einer mehr oder minder wissen- .
schaftlichen Forschung tinterzogen worden und hätten

somit auch in das Bereich dieser Abiiandlung fallen

müssen.

Ein zweiter prinzipieller Fehler der Schrift isi die

zeitliche Beschränkung des Stoffes. Wir meinen damit

nicht die Reduktion des Begriffes „deutsches Altertum"

auf die Zeit vor dem Jahre 100 n. Chr., sondern die

allzu schroffe Begrenzung des 16. und 17. Jahrh. Um
ein in sich abgerundetes Bild der Anschauungen zu er-

halten, hätte nicht nur ein summarischer Entwurf der

dieser Epoche vorausgehenden Altertumsforschung ge-

geben werden müssen, sondern die Darstellung hätte,

der Natur des Gegenstandes gemäss, erst mit dem Auf-

treten Gottscheds ihren Abschluss finden sollen. So

wären aus dem 15. Jahrh. wenigstens die Werke von

Nanclerus, Celtis, Steinhöwel, Trithemius, Botho in ihrer

Bedeutung für die Altertumsforschung kurz zu cha-

rakterisieren gewesen: im 16. .lahrh. waren von be-

sonderer Bedeutung Wimpheling. Heinr. Bebel, Beatus

Rhenanus, Peutinger, Tschudi, Stumpf (der „Berosus",

Tacitus "und Aventin benutzt hat), Ol. Magnus, Irenicus.

Ortelius, Kranz, Nnenar, Herold u. A., das 17. Jahrh.

weist Namen auf wie Schedius, Seb. Kirchmeier, Omeis,

Frank v. Frankenstein , a Liebenstein . Balth. Bebel,

Freher, Paeatus und Priscuo, und in das 18. Jahrh.

reichen hinein J. G. Eckhart, .\rnkiel. Keyssler. Gund-

lingu. A., der rechts- und kirchengeschichtliclien Forscher

des gesamten Zeitraums g.ir nicht zu gedenken. Wir
wollen zugeben, dass von all den Genannten manch Einer

durch die Kritik ausgeschieden werden niüsste, sei es als

Plagiator, sei es weil seine Gegenstände ausserhalb des

von dem Verf. gezogenen Rahmens liegen ; aber wir be-

zweifeln, ob G. alle in Betracht fallenden Autoren wirk-

lich ins Auge gefasst hat.

Endlich war es vielleicht nicht ganz konsequent,

dass die Chroniken des 16. Jahrh. und die „historischen"

Romane des 17. eine gleiche Beurteilung erfahren haben;



13 1901. Literaturblatt fttr germanische und romanische PhiloKigie. Xu. 1. 14

denn wenn auch die historischen üeberlieferungen der

Chroniken nicht selten einen romanhaften Anstrich haben,

so ist ilir eigentlicher Zweck dennoch die wissenschaft-

liche Belelirung, während sich die Eomaue stets gewisse

Licenzen vorbehalten dürfen. Eine solclie Licenz ist es

z. B.. wenn Herzog Anton Ulrich einen Teil der Deutschen

aus Europa nach Asien zurückwandern liisst. Das kann
doch kaum eine wissenschaftliche Anschauung gewesen sein.

Trotz alledem ist die Schrift brauchbar und dankens-

wert, weil sie auf Stellen aufmerksam macht, namentlich

in der schönen Literatur, die nicht nur dem Historiker,

sondern auch dem germanischen Altertumsforscher leicht

entgehen könnten.

Einige Einzelbemerkungen reihen wir- noch au.

S. 2 könnte die Bemerkung, dass die rasoh an-

wachsende Chronikenliteratur sich „schon im 16. .Tahrh.

oft der deutschen Sprache bedient habe"', die falsche

Vorstellung erw^ecken , als ob es vor dieser Zeit noch

keine deutschen Chroniken gegeben hätte. S. 1 ti liegt

eine Verwechslung vor zwischen Francks „Chronica" und

seinem „Chronicon"; letzteres ist nicht, wie die An-
merkung sagt, 1531, sondern 1538 erschienen. S. 28
hat es mich' befremdet, dass die „Eikones cum brevissimis

descriptionibus" unbedenklich Matthias Holtzwart zuge-

schrieben werden, während sie doch m. W. Fischart an-

gehören (s. Gödeke, Gdr. II, 493 und Häuften, Fischart-

Ausg. I. S. LXV). Zu der Aschanes-Sage (S. 36) vgl.

ancli Grimm, Deutsche Sagen, No. 413. S. 51 steht

der Druckfehler Schotter statt Schöffer.

Zürich. E. Hoffraann-Krayer.

Ueber die mittelenglisctae Uebersetznng des Specnlum
hiimanae salvationis. Von Otto Brix (= Palaestni.

Untersuchuntren und Texte aus der deutschen und englischen
rhilologie. Herausge<;eben von AI. Brandl u. Erich Schmidt).
Berlin, llayer u. Müller. 1900. 127 S. 8».

Im Jahre 1888 gab A. H. Hnth für den Roxburghe
Clnb nach einer in seinem Besitz befindlichen Hs. die aus

dem 15. Jahrhundert stammende, in gereimten Alexan-

drineipaaren verfasste Uebeisetzung des Speculiiin

humanae falralionis heraus, und diesen Text unter-

sucht im vorliegenden Buche 0. Brix gründlich und ab-

schliessend in Bezug auf sein Verhältnis zur Vorlage,

auf Vers- und Reimtechnik, Sprache und Dialekt. Das
Original von unbekanntem Verfasser, wohl zu Anfang
des 14. Jahrhunderts gesclirieben, war im späteren

Mittelalter ebenso bekannt und beliebt, wie jetzt das

Gegenteil der Fall sein dürfte — wenigstens soweit ein

grösserer Leserkreis in Betracht konnnt. Es ist in paar-

weise gereimten Piosazeilen abgefasst und behandelt in

45 Kapiteln die Erlösung der Menschheit durch Christus.

Voran geht ein Prooemium in 300 ^'ersen, das den In-

halt der einzelnen Kapitel angibt. In die Erzählung

fügt der ^'erfasser meistens drei ähnliche Begebenheiten

aus dem alten Testamente, der Piofangcschichte oder den

Gleichnissen Christi; die letzten drei Kapitel entiialten

jedoch Dankgebete und Hymnen. Der Uebersetzer hat

möglichst engen Anscliluss an seine Vorlage erstrebt,

nnd wie er dies teils durch Zusätze, teils durch Aus-

lassungen, teils durch Veränderungen erreicht hat, weist

B. auf S. 13— 95 erschöpfend nach. Ein Kunstwerk
hat^ der Reimschmied — ihn Diciiter zu nennen, wäre

zu viel Ehre — dadurch freilich nicht geschaffen, wie

denn die Vers- und Reimtechnik eine ziemlich rolie, von

Chaucer unbeeinflusste ist. Die Untersuchung der Sprache

weist das Gedicht dem Norden zu, wenn auch schon

. eine Anzahl von 5 im Reime den Einflnss der südlichen

' Schriftsprache verraten.

Da der Text nach englischer Unsitte nur in

75 Exemplaren abgezogen ist und somit den meisten

Anglisten überhaupt unerreichbar bleiben dürfte, da zu-

dem die Ansgabe eine durchaus stümpermässige Dilettanten-

arbeit ist, auf deren ..diplomatischen Abdruck" der Hs.,

wie B. in seinen Schlnssbemerkungen zeigt, man sich

nicht einmal verlassen kann, so wäre eine Xeuausgabe

des doch grammatisch und lexikalisch wichtigen Werkes
durch berufene Hand wohl zu wünschen. Hoffentlich

findet sich ein Fachgenosse, der eine solche für die

Early English Text Society übernimmt I

Zu dem grammatischen Kapitel schliesslich einige

. Bemerkungen: S. 105 Z. 3 von unten 1. an. ßar statt

, /ar; S. 106 oben,!, an. ßr(f:ll statt ^rccl (die englische

;
Kürzung erklärt sich natürlich nur durch die Doppel-

konsonanz : vgl. Bjürkman, Scaud. Loan-words p. 19);

S. 106 Mitte 1. „ae." ti/n statt „ne." Uebrigens darf

das teil unseres Textes nicht von \vs. ti/n abgeleitet

j

werden, da es ja auf angl. ten beruht. Auch sonst

operiert der Verfasser, und damit steht er nicht allein,

! fast immer mit westsächsischen Grundformen, statt von

I
den entsprechenden anglischen auszugehen I Die inte-

ressante Neubildung suwe 'sägte' S. 113 hätte etwas

mehr Hervorhebung verdient, also auch S. 117 unten f.

nochmals erwähnt werden sollen. S. 116 Z. 7 1. f/esiene

statt gesc'ieiie. Xatürlich beruht aber nordmitteleng).

sene auf altangl. gesene !

Kiel. F. Holthausen.

Zum ae. ApoIIonins von Tyrus. Von Rob. Märkisch.
I = Palaestra. Untersachnniren und Teste aus der deutschen
und englischen Philologie. Herausüfeseben von \. Brandl n.

E. .Schmidt.) Berlin. Mayer u. Jlülfer 1899. 62 S. 8°.

Der Verfasser giebt in diesem Buche zmiächst eine

Grammatik (Laut- und Formeulehre nebst Syntax) der

bekannten Uebersetzung, wobei die .Ausgabe von Zupitza

im Archiv Bd. XCVII zu Grunde liegt. Er weist nach,

dass das Denkmal im westsächsischen Dialekt, und
zwar im zweiten Drittel des XI. Jahrhdts. geschrieben

ist, im letzteren Ansatz mit Wülker übereinstimmend.

Darauf versucht er den lateinischen Text herzustellen,

wie er dem ae. Uebersetzer vorgelegen hat und bespricht

zum Schluss das Verhältnis zum Original.

Die Arbeit ist ein dankenswerter Beitrag zur Er-

;
forschung der englischen Sprachgeschichte. Auf ver-

schiedene Mängel in der Ausführung hat M. Förster in

I

den Engl. Stud. 28, 111 ff. hingewiesen.

Nur einige Kleinigkeiten sind mir ausserdem noch

aufgestossen, so S. 3. wo unter 4) das i von gimmon
durch den Palatal erklärt wird (wie in gifaii). während
doch hier german. / vor Doppelnasal vorliegt; ib. unter 6)

werden silf. sijlf und swiltan mit Unrecht durch (-Um-

laut erklärt ; S. 5, Mitte : // in Ay, Kg, prg kann auf

;

aws. iii beruhn, ( in lUü darf schwerlicli mit dem ei vom
got. leitils zusammengestellt werden, da das ae. hier

nur // hat : S. 7, 6) wird riruemenjeu mit Berufung auf

Zupitzas l'ebungsbuch aus drinergen abgeleitet, was
doch noch keine Erklärung der Form ist. Offenbar hat

man den ersten Teil der Zusammensetzung frühzeitig als

Adjektiv empfunden und entsprechend flektiert, vgl. die

Belege für nn ernemorwe ') bei Mätzner, ferner hi are-

') Dazu noch ae. vn £riic meriicn Martyrology ed. Herzfelil

p. 56. 13 und me. ernemoreue, O. E. Mise. 4ö, Mol.
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Jawes Havelok 27; S. 8. Z. 6 1. gbnmon st. fiimiion:

bei pcenega für -inga (S. 9, 3) möclite ich den Aus-

druck ..Sufflxvertauschung" missen, da einfach Scliwund

des Nasals (wie im Deutschen) vorliegt, wenn der Wort-

stamm auf n ausgeht, vgl. noch nhd. Honig, Köu'ig.

Kiel. F. Holthausen.

LucienPinvert. Jaques Grevin f1538 -1570
1
etade bio-

^raphique et litteraire. Paris. Alhert Fontemoing, ^diteur

18'jy. in 8" -118 S. (( luvratre coiitenant sept gravures dont un

Portrait hors texte).

Der Verfasser dieser umfangreichen und sorgfältigen

Monographie nnteruimrat es dem Dichter und Gelehrten

Grevin, dessen Werke in den Litteraturgeschichten oft

erwähnt werden und doch nur oberflächlich bekannt sind,

die ihm gebiihiende Stellung unter den Dichtern der

Schule Rousard's zuzuweissen. Er hat diese Aufgabe

glücklich gelöst und durch selbständige Studien die

Biographie Grevin's und unsere Kfenntniss von der Litte-

ratur seiner Zeit bereichert. Einer sorgfältigen Biblio-

graphie der Werke des Dichters folgt ein biographischer

Abschnitt, in dem ich die Bemerkungen über Grevin's

Geliebte Nicole Estienne, die unter dem Namen Olympe

besungene Tochter Charles Estienne's, über die medizini-

schen Studien Grevin's, seine Streitigkeiten mit Louis

de Launay über die Wirksamkeit des Antimons, seine

Reise nach Rom besonders hervorhebe. In dem zweiten

Kapitel „Grevin Medicin" werden die wissenscliaftlichen

Arbeiten des frühreifen Gelehrten eingehend untersucht,

seine „Portraits anatomiques", seine polemischen Schriften,

die L'eber.setzung der toxologischen Gedichte Nicanders,

die „deux livres des Venins", die „cinq livres de l'im-

posture et trouiperie des Diables" nach Wier's „de

praestigiisdaemonnmetincautationibusacveneticiislibriV."

Im folgenden Abschnitt über Grevin als Dramaturg ver-

gleicht der Verfasser Grevin's Cesar und Komödien mit

den Leistungen seines Vorgängers Jodelle und sieht in

Grevin den eigentlichen Begründer der französischen

klassischen Bühne. W'ir werden diese ziemlich müssige

Streitfrage richtiger dahin entscheiden, dass Jodelle und

Grevin die Ehre der Reform der Bühne teilen, Grevin

seineu Vorgänger in der Charakterschilderung, der Vers-

behandlung und Führung der Handlung übertrifft, ohne

zu vergessen, dass Grevin gerade in letzterem Punkte in

Miuet's Tragödie ein lehrreiches Vorbild fand. - Die

Gedichte Grevin's werden im 4. Kapitel, nach Gattungen

geordnet, inhaltlich und formell besprochen und manches

seltene oder unbekannte Werk untersucht. Wir lernen

in Cirevin einen selbständigen, talentvollen Schüler Ron-

sard's kennen, der die metrischen Neuerungen des Meisters

annimmt, in seinen bilderreichen, kraftvollen Darstellungen

aber die sprachlichen Kühnheiten Ronsard's nur mit

Mass anwendet. Besonders interessant sind die im An-

hang veröffentlichten (S. .'558 — 370) in der Biographie

Grevin's besprochenen bis jetzt unpublizierten „24 soniicts

sur Romme a Madame de Savoie", die in Anlehnung

an Du Bellay's Antiquitez de Rome in ihrer herben

Satire die Enttäuschung des Huguenotten und Humanisten

beim Aul>lick der Stadt „dunt le num est plus grand

i|Ue n'est la verite" ausdiücken. Dem Archiv des Phuitin-

.Museums in Antwerpen hat der Verfasser wertvolle

Kinzelhciten über die Beziehungen Grevin's zudem grossen

Duchdrucker entnommen, sowie die Kenntniss von einem

interessanten von Grevin verfassteil Uebungsbuch in Dia-

logform (Dialogues francois pour les jennes enfans) für

den französischen Unterricht in flämischen Schulen, einem

Werkchen, das wegen seines Inhaltes, des Reichtumes

an technischen Ausdrücken woiil verdienen würde heraus-

gegeben und eingehend untersucht zu werden. — Ein

Verzeichniss der handschriftlich im Plantin-Museum er-

haltenen Varianten einer von Grevin geplanten Neu-

herausgabe seines „Theätre", fac-simili der Handschrift

des Dichters, seines und seiner früheren Geliebten Porträts

nach Francois Clouet, Ansichten von Clermont en Beau-

vaisis, der Vaterstadt Grevin's, begleiten den Text. Ein

Anhang enthält ausser den erwähnten Sonnets sur Romme
und den Varianten zum Theätre den an die Königin von

England adressierten „Chant du Cigne", die „Complainte"

von Claude Einet über C-frevin's Tod und die Sonnets

d'Angleterre et de Flandre", die Grevin bei Gelegen-

heit einer 1567 unternommenen bis jetzt unbekannten

Reise nach England schrieb und die kürzlich von H. C.

Dorez entdeckt worden sind. — Um Grevin werden in

einem besonderen Kapitel Freunde und Gegner gruppirt

und sein Verhältnis zu Ronsard und der Pleiade ein-

gehend erörtert.'

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

1. C. Saivioni, I! pianto delle Marie in antico volgarej
marchigiuMo. Reale Accademia dui Lincei. Estratto ileij

Eendiconti. Vol. VIII. Seduta del 17 dicembre 1899. Roma,
tip. della R. Accademia dei Lincei 1900 .-U S. 8°.

2. V. Cian. I contatti letterari italo-proveuzali e la prima
rivoluzione poetica della letteratura italiana Discorso

lettci il 6 iiüvemlire 1S99 per la solenne apevtnra degli studi

nella R. Universitä di Messina. Estratto dall' Annuario della

Regia Universitä di Messina. Anno .\ccadeniico 1899 - 19(Jl).

Messina. D'Amico 1900. 49 S. 8».

3. Derselbe, Una satira daiitesca prima di Dante. Es-

tratto dalla Nuova Antoloifia fascicolo 1" marzo IVKJll. Roma.
Direzione della Xuova Antologia 191 )Ü. 24 8. 8».

4. Giuseppe Biadeffo, Dante e gli Scaligeri. üiscorso

Ictto neir adiinanza solenne della R. fieputazione voneta di

storia patria il giorno 5 novembre 1899. Estratto dal Nunvo
Archivio Veneto . Anno XVIII. Venezia . Visentini 19iK).

31 8. S».

5. L. PejToni-Grande, Un" astroiiomo dantoflio del

Cinquecento. Appunti per la storia della varia fortuna di

Dante. Estratto dalla Rivista .\liruzzese di Scienze. Lettere

ed Arti. Anno XV fasc. I—II 191.10, Teramo. Rivista Abruz-
zese 1900. 8 8. 8».

6. VIttorio Cian, Un trattatista del 'Principe' a tempo
di N. Macliiavelli: Mario 8alamuui. Xota. Estratto dagli

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XXXV.
Aduuanza del 24 giiignu 1900. Torino. ('lausen 1900. 22 S. S".

7.K V^ossler, Pietro .Aretlnus künstlerisches Bekenntnis.
Sonderabzuff aus den .Xeuen Heidelbereer Jahrbüchern"
Heidelberg.' Ku'Ster 1900. 28 8. 8».

1. Die von Saivioni herausgegebene Lauda in 73 vier-

zeiligen, einreimigen Strophen, deren Verse aus je einem

Paar Quiuari bestehen, gehört dem .\nfange des 14. Jahr-

hunderts an und ist einer Handschrift der Universitäts

bibliüthek zu Pavia entnommen. Vor dem Textabdrnck

lesen wir einen kurzen, schlagenden Beweis, dass die

Heimat des Liedes in den Marken zu suchen sei, eine

Sorgfältige J>aut- und Formenlehre des Denkmals und

kurze Beuierkungen zum Versmass und Reim ; ihm folgen

erläuternde Bemerkungen und ein kleines Glossar. .Alles

ist, wie bei Saivioni selbsverstäudlich, mit der grössten

Umsicht gearbeitet, und man schöpft manche Belehrung

• 8. Iü9 Z. 1 1. par le Corps bien. 8. 181 Z. 1 von unten

1. apparencc frivollc. 8. 23.") in dem schönen Sonnott an

.lodclle Z. 5 eil qui statt eil quil. 8. 2()7 ist in dem Embleme
X.11 in der ersten Version v. 9 wohl besser ein Tunkt nach

sage zu setzen und die letzten drei Verse zusammenzufassen.
— 8. 355 v. 134 Punkt nach maistresse, v. 215 rorr. gangnant
statt gaugnant : v. 218 muss wohl nioii ame se pleuroyt statt

ne pleuroyt gelesen werden.
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ans den Ansfiihrungen. V. fi2 ist vielleidit zu lesen

Ji-e 'Uli iie (uns) ilenia ii /«' menare „Iiamit er uns zn

iljni (Cliristus) zn führen beliebe." Statt f}e7iia könnte

auch ileuia dag'estanden haben. Vgl. .'>alvionis An-
merkung zu V. 129. V. 255 könnte ha wohl ijua sein.

Vgl. Wörterverzeichnis unter ko am Scliluss.

2. Der leitende Gedanke des in mancher Hin.sicht

interessanten Vortiags ist. dass die Schule des neuen

Slils nicht dieWeiterentwicklung einer von dersicilianischen

Dichterscliule ausgehenden Uebergangsschnle sei, deren

Dasein geleugnet wird, sondern in scharfem und be-

wnsstem Gegensatze zn jener ein Ansfluss des italienischen

Volksgeiste , der sich im politischen nnd gesellschaft-

lichen Leben jener Zeit zeigt tind sich anch längst in

den fast ganzlich verloren gegangenen Volksdichtungen

offenbart hatte. Aeusserliche Einwirkung der ersteren

Dichterschule auf die neue wiid natürlich zugegeben. In

so engem Rahmen konnte Cian selbst mit Hilfe von An-

merkungen alle die aufgestellten Ansichten nicht immer
genügend begründen, und so mag es wohl kommen, dass

das Ganze dem Leser doch zu sehr den Eindruck einer

Konstruktion a priori macht.

3. Es handelt sich nm die bekannte Pier della Vigna

zugeschriebene Satire Vehenieii/i nimiiim commotux
dolore, deren Entsteliuugszeit Cian im Frühling 1243

ansetzt, ohne über den Verfasser zn einem bestimmten

Schluss zn kommen. Sie ist nach ihm aber jedenfalls in

der ümgehnng des Kaisers F)'iedrich IL entstanden, wenn
auch möglicherweise die Ueberarbeitung einer französischen

Vorlage. Eine Besprechung des Inhalts hebt in siciieren

Strichen das Verhältnis dieser politischen Satire zu

Dante's Satire heivor.

4. In diesem oft von warmer Begeisterung erfüllten

Vortrage schildert Biadego in knappen Zügen Dante's

Verhältnis zn den Scaligern, die er in seinen Werken
nei:nt und verweilt niit Vorliebe bei Cangrande, dessen

Wesen und Wirken auf allen Gebieten, insbesondere aber

auf dem der Politik, er eingehender darlegt. r)ie

politische Bedeutung di's Mannes ciklait ihm vor allem

Dantes Bewunderung für ihn. und wenn Dante jemals

bei seinem Veltro an bestimmte Persönlichkeiten dachte,

so war Cangrande sicher darunter. Biadego behauptet

aber keineswegs, wie man aus seinen Worten heraus-

gelesen hat, dass Cangrande der Veltro sei. Den Wid-
muiigsbrief des Paradiso hält er für echt, wie ancii ich,

und widme.t der Verteidigung seiner Echtheit eine lange

Viimerknng .S. 215—28.

5. In einer 1537 bei Marcolini in Venedig ge-

duckten Abhandlung über die Einteilung des Jahres

zieht deren Verfasser, Benedetto Maggioiino. von dem
nichts bekannt ist. di'ei astronomische Stellen aus Dante

an. Perroni-tirande hebt sie heraus und erläutert sie kurz

und sachgemäss.

6. Der römische Rechtsgelehrte Mai io Salamoni

1 fasste in den letzten Jahren der Regierung Papst

lulius IL oder in den ersten derjenigen Leo X. eine

Abliandlnng ,.De prhiripriln", die freilich erst 1544
gedruckt wurde. Lm .Machiavellis „Principe" in das

rechte Licht zu rücken, stellt Cian sehr geschickt ver-

gleichend eine Anzahl dieselben Stoffe behandelnder

Stellen ans beiden Werken zusammen. .Am eingehendsten

sind Vaterlandsliebe, Aeussei-ungen über Kriegswesen und

antiklerikaler Geist besprochen. Wenngleicli Machiavelli

weit über Salamoni steht, darf letzterer doch nicht als

gedankenloser Fortsetzer einer tj'pischen Literaturgattung

betrachtetwerden, sondern er zeigt sich vielfach in seiner Ab-

handlung als eine selbständige, sympathische Persönlichkeit.

7. Vossler füllt mit seinen Ausführungen eine Lücke

von Spingarns Buch ,,A History of litei-ary criticism in the

Renaissance u. s. w." aus (vgl. L.-Bl. XXI Sp. 341 - 3),

dessen Verfasser sich nur mit den herrschenden poetischen

Theorien der Renaissance beschäftigt. Er bringt in

trefflicher W^eise den kritischen Standpunkt Pietro Are-

tinps zur Anschauung, wie er sich namentlich aus dessen

Briefen ergiebt. Aretino setzt sich über die ganze

Kunstlelire seiner Zeit hinweg nnd lei'gnet deren Be-

rechtigung. Bei seinen eigenen Aufstellungen geht er

von der Betrachtung der bildenden Künste aus. Die

Natnrwahrheit ist ihm auch in der Dichtkunst das oberste

Gesetz, nnd die pedantische Richtung in der Literatur

verfolgt er mit beissendem Spott. Er redet sogar ge-

radezu einem Kraftgenietnm das Wort nnd verlangt un-

bedingt völlige Originalität des Dichters. Sehr richtig

bemerkt daher Vossler: ,.So sehen wir zn unserem

grossen Erstannen, wie Aretino in seinen Anschauungen

die Poetik der Romantiker und die 'der Realisten mit-

einander vereinigt zum Realisten wurde er haupt-

sächlich durch den Kontakt mit der venezianischen

Malerei, und zum Romantiker wurde er hauptsächlich

dank seinem Hasse gegen die Pedanten." (S. 62.) Leider

hält die Praxis Aretinos nicht mit seinen theoretischen

Aeussernngen Schritt: Gell- und Ruhmsucht Hessen ihn

selbst in offenem Widerspruch zn seiner üeberzeugung

lustig im breiten Fahrwasser der litei-arischen Strömung

seiner Zeit mit dahinschwimmen.

Bevor ich von dieser gediegenen Studie Abschied

nehme, darf ich wohl noch einige auf die im Aufsätze

enthaltenen Uebertragungen bezügliche Einzelheiten er-

wähnen. In dem fast ganz übersetzten Briefe an Lionardi

ist gleich zu Anfang le dijficultii di San Leo mit „das

uneinnehmbare S. Leo" wiedergegeben. Ich erblicke in der

Stelle eine Anspielung auf Dante. Purg. IV, 25 und ver-

stehe „die Steilheit San Leos". Damit fällt die Anm. 4.

Uebrig-ens wurde das Felsennest schon von Papst Alexan-

der VI. eingenommen. Vgl. Castiglione im Cortegiano II,

75 und Cians Anmerkung in seiner Ausgabe Florenz 1894

S. 222. S. 41 : „aber sie waren derart besudelt, dass

jch sie nicht erkannte." Im Original: „//(« le tnascare

di st fiitfa finfura non vohero cli'io gli conosces.ie''

.

Sollte das nicht vielmehr bedeuten ..aber die so be-

schmieitcn Kerle wollten sich nicht erkennen lassen"?

Aretino will keine Namen nennen und benutzt dies

Dantesche Auskunftsmittel. La famu cicala S. 43 o. ist

wohl besser als „tönende Fama" die „Klatschbase Fama".

Man denkt bei dem Ausdruck sogleich an Lorenzos be-

kannten Canto delle fanciulle e delle cicale. S. 45

„ . . . nur weisses Papier in der Hand behielten, als

kämen sie von Fabriano". Im Texte: ,,.<e n'aiidarono

con le carte bianrhe, roine retiner da Fobriatio''. Icii

meine, es heisst: „ . . . zogen mit weissem Papier ab, wie

es aus Fabriano kam", d. h., es war so weiss, wie es aus der

Fabi'ik gekommen war; alles, Avas drauf gesianden hatte,

war gestohlen gewesen ; mme für roiiie se hätte auch wohl

ilen Konjunktiv verlangt. I 'ie Erklärung .Anm. 5 S. 45

trifft sicher das Richtige. Bei Sacchetti bedeutet .,f'are

l'ogiiissniiti" das Fest mit Gänsebraten feiern. S. 46
wäre vielleicht zu „aufs Pferd setzen" eine Anmerkung
am Platze gewesen, die diese Sehulstrafe erklärte. Eben-

da „diesen aus Cypressen für den Tod, den deine Feder

>><i mancliem J/«««? bereitete". Die Ausgabe V'enedig 1537
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liest unzweifelhaft richtig ,/// nomi^^ „so mancher Be-

rühmtheil", was noch beissender ist. Den Ausdruck

hanibocci S. 54 (vgl. Anm. 3) halte ich nicht für burschikos.

El' stammt gar nicht von Aretino selbst, sondei-n von

Giovanni da Üdine, der ihn gebrauchte, weil er von

seinen Grottesken sprach: für solclie war es der übliche

Kunstausdruck. Vgl. auch hamhoniata für eine grotteske

Darstelhing. 2. B. eine holländisclie Wirtslianscene.

Halle a. S. Berth. Wiese.

1. R. Fonlche-Delbosc. Coraedia de Calisto y Melibea
— rnico texto autentico de la Celestina — Bibliotheca

Hispanica. Bd. I 8». TT u. 188 !S. Barcelona u. Madrid 190(t.

2. Ders. . Observations snrla Celestine. in Revue Hispanique.

Bd. TU. 28—80. Paris 1900.

Der einzige authentische Text? So ist es also dem

hochverdienten Begründer der Rente Hispanique und

Bihliotlieca Hispanica gelungen, Zutritt zu dem viel-

genannten Exemplar Heber zu erlangen, in dem mau
den ältesten Druck der Celestina vermutete? Zu jenem

Unikum, das vor 70 .Jahren in Privatbesitz auftauchte

und stetig im Werte steigend — von 2 £. bis zu 140 £. —
aus der Sammlung Heber (1836) in die von Soleinne

(1844), Baron Taylor, Techener (1858), Seiliiere (1890),

Quaritcb (1895) überging, ohne je Andern als den Buch-

liUndlern und einigen Bibliophilen zum Zwecke preisender

Beschreibung in ihren Katalogen vor Augen zu kommen?
Nicht doch! Der kostbare, angeblich 1499 aus der Werk-
statt des zu Burgos residierenden Fadriqne Aleman de

Basilea hervorgegangene Quartband ruht nach wie vor

hinter Schloss und Riegel, im Hause eines englischen Lieb-

habers, dessen Namen die Erben des letztgenannten Londoner

Verkäufers sich verpflichtet haben, nicht mitzuteilen.

Dann hat er also einen noch älteren Druck ent-

deckt? Auch das nicht. Wohl aber ein nicht minder

wertvolles Ersatzstück, Einen in der Pariser Bibl. Net.

(Res. Yg. 63) aufbewahrten Druck v. ,J. 1.501, der

für die eigentlichen Celestina -Forscher gleichfalls bis

heute, dies 3Ial jedoch ohne Zwang, terra incof/nifa ge-

blieben ist, obwohl er bereits vor 1' 2 Jahrh. im Katalog

D'Estrees (No. 10667), sowie 1759 im Cafalogite du
roi (Y. 6310) gebucht, dann von Brunet (1842 u.'^ 1860).

iloratin (Oriyin , Anm. 33) Salv;V (I, 1872) kurz und

flüchtig genannt und neuerdings von Cnervo (Romania
XXIV, 99) behufs grammatikalischer Untersuchungen

verwertet worden ist.

Dieser Druck bietet in nur 16 A k t e n das Drama
als abgeschlossenes Ganzes, unter dem Titel Comedia,
steht also dem Exemplar Heber unbedingt sehr nahe,

näher als irgend eine andre zur Zeit bekannte Ausgabe;

übertriift dasselbe jedoch, da er vollständig, ganz un-

versehrt, und noch dazu datiert ist, während in jenem
das Titelblatt fehlt, und das Schlussblatt mit dem Datum
1499 sich als eine Fälschung herausgestellt hat (vid.

Brunet, 5. Aufl.).

Wie sich im Einzelnen der Text der beiden Unika
zu einander verhält, bleibt zwar eine Zukunftsfrage.

Gleichheit im Grossen und Ganzen ist aber mit dem
Herausgeber ohne weiteres vorauszusetzen, da die Re-

daktion in der Hauptsache übereinstimmt 16 Akte
Text mit glei(-hein Inhalt und gleichem Anfang und Ende
— und auch der Umfang sich genau entspricht: Ex.

Heber, welclies 17 Holzschnitte zieren, umfasst 90 Seiten;

Ex. 1501, in etwas kleineren Typen und ohne Holz-

schnitte, 71'/?. Und da, nach Delbosc's fester Ueber-

zeugung, eine noch ältere,, fragmentarische Form über-

haupt nicht anzunehmen ist, alle 16 aktigen Veröffent-

lichungen vielmehr was den D r a m e n - T e x t be-
trifft, einander gleich waren, die 21 aktigen aber Zu-

sätze von fremder Hand enthalten , durfte er seine Neu-

ausgabe unico texto autentico nennen, unbekümmert um
etwaige kleine Varianten, wie auch darum ob alle Leser

zu der gleichen- üeberzeugnng kommen, oder an eine

noch weniger entwickelte (nicht erhaltene) Urform glauben,

oder aber alle 21 Akte für das echte und letzte Wort
des Celestina-Schöpfers halten.

Der kritische Vergleich, einesteils mit der sieben-

fachen Beschreibung des unzugänglichen Bandes (be-

sonders duich den Bibliophilen .Jacob, sowie Brunet imd
Salvä), andernteils mit den jüngeren bekannten Ausgaben

der Celestina, welche ohne Ausnahme direkt oder

indirekt auf den veränderten, d. h. zu 21 Akten ver-

1

vollständigten und mit neuen oder umgestalteten Beilagen i

versehenen Text v. .T. 1502 zurückgehen, hat sich ausser-

ordentlich ergebnisreich gestaltet. Den leider negativen,

doch immerhin zm- Erschütterung der herrschenden An-

sichten dienenden Resultaten über den oder die Verfasser

stehen positive, unerwartete und unanfechtbare Neuig-

keiten über die allmähliche Entwickelnng der Celestina

gegenüber.

Der Dramen-Text selbst ist in drei Hauptgestalten

vorhanden. Zieht man die Beilagen in Prosa and Vers

mit in Betracht, so hat das Werk 5 Entwickelungs-

stadien (etats) durchgemacht', von denen einige, allem

Anschein nach, durch eine einzige Ausgabe, andre durch

verschiedene vertreten sind. Stadium I^III weist die

Grundform auf (Akt I—XVI); Stadium IV die erweiterte

(XXI Akte
)

; StadiumV die abermals erweiterte (XXII Akte).

I. Vom ersten Stadium hat sich kein Exemplar er-

halten. Alle Angaben über dasselbe sind somit erschlossene.

Als das erstaunliche Werk zwischen 1492 und 1500
ans Licht kam, wurde es dem Publikum schlichtweg vor

Augen geführt, ohne Erklärungen, Entschuldigungen, An-
', preisungen, eingeleitet nur von der später beharrlich

wiederkekrendeu Formel: Siguese- la comedia de Calisto _

I

y Melibea, compuesta en reprehension de los locos M
' enamorados tjue vencidos en su desordenado apetito a
sus amigas llaman e dizen ser su dios. Assi mesmo
ferha en aviso de los enganos de l((S alcahucfas e malos

e lisonjeros sircientes. Das wäre: auch ohne Hinweis

auf etwaige vorausgegangene, gleichartige, oder minder

1 vollständige Textausgaben, deren Existenz damit also ge-

i leugnet oder ernstlichst in Frage gestellt ist. W'as das

Schlusswort über solche, sowie über Druck-Ort und -Zeit

aussagte, lässt sich nicht erraten. Dass aber der Text

schon vor dem Erscheinen der nächsten Ausgabe 16 Akte

zählte, geht daraus hervor, dass dieselbe bei Vorführung

von 1 6 Akten als neuen Zusatz einzig und allein
die A r g u m e n 1 s bezeichnet. Auch dass des Schöpfers

in keiner Weise, weder als eines Lebenden noch als

Toten gedacht wurde, ergiebt sich mit Gewissheit aus den

späteren Mitteilungen, Märchen und Hypothesen über

denselben.

II. An den zweiten Druck haben die Herausgeber,

i

' ..Nous considiSrons un Hat comme d6termin6 par Ic contenn
du vülume: par consfquent lovsqne plusicurs tjditions contieiincnt

le meme texte, les memcs preliminaires, los menics pii-ces do

la lin etc.. res ('ditions apparticnnont au mi'nw etat; mais uu
etat peut n avoir cu qu'uni' soulo cdition. En co qui concerne

la Celestine on coiinait plusicurs editions ilu qiiatrit'me et du
cinquif'ine ötats; nous ignoroiis si le )ircmior, le deuxi^mc et

le troisieme Otats curent chacun plus dune edition".



21 1901. Litciatnil)latt für germanische und romanische Philulugie. Xo. 1. 22

beflissen die Lesewelt durcli Neuigkeiten anzulocken,

oft'enbar Hand gelegt, was Delbosc zur Aniialirae fiihi't,

schon damals sei der Autor nicht mehr am Leben ge-

wesen (eine Annahme gegen die sich mancherlei ein-

wenden Hesse), llire Zugaben bestehen in einem aus-

fiilirliclien Titel, einer Gesamtiuhaltsangabe (Är</iiiiierilo

(/eiifrul) und in Einzel-Uebersichten vor jedem der 16

.Akte. Diese Argumente, die man öfters dem ersten
Herausgeber zugesprochen hat, werden im näehstnächsten

Stadium vom Autor, bezw. vom Fortselzer als massige

Zuthaten von Druckern {impresores, ira Plural) getadelt,

sind jedoch von allen, die wir kennen, beibehalten worden.

Einziger Vertreter ist das Ex. Heber, das auf Blatt aij

mit dem Arfixmento del pri nev auto desta Comedia
[de] Calisto [e] Melihea beginnt. Der darin fehlende

Titel, der gleichfalls späterhin beständig wiederkehrt,

lässt sich mehr als aus den Argumenten, aus dem Ver-

irleich mit Stadium III folgern. Er lautete aller Wahr-
-cheinliclikeit nach: Comedia de Calisto y Melihea.

Con sus ari/umentos nneouiuente anadidos
hl quäl coiifii-ne deiiias de su agvadable tj didce estilo

iiiiichds seitteHciiis filosofales e aviso>! um;/ necessarios

/iura maticebos mostratidoles los enyanos que estan

inrerrados en sirvientes y alcuhuetas. Auf der Kehr-

seite des Titelblatts kann, nach Delbosc's unanfechtbarer

Berechnung, das 150 Zeilen lange Beiwerk, welches in

der dritten Ausgabe fast vier Blätter füllt, unmöglich

Platz gehabt haben', sondern nur das Inoipit: Sigiiese

wie in I) und das Gesamtargnment (wie in 111). Druek-

irt und -Zeit sind unbekannt; Burgos, Siedina del Campo
und 1499 (wofür der eine oder andere 1498 und 1500
angesetzt hat) nichts als in der Luft schwebende Be-

hauptungen eines Fälschers.

III. Titel, Gesamtargument und Einzelargnment wie

in II; Incipit und Text wie in I und 11. Als Neuheiten

gleich drei sich ergänzende Beilagen, von denen die

wichtigsten als Werk des Verfassers (bezw. Fortsetzers)

gelten wollen, die letzte als Arbeit des Korrektors, *er

den Dank des Lesers für die Eevision, Interpunktion und

Emendation beansprucht. Das einzige vorhandene Exemplar
ist das der Bild. Nut., dessen Spiegelbild nun, dank dem
französischen Gelehrten , Gemeingut aller Gebildeten

werden kann. Auf der Kehrseite des Titelblattes be-

ginnt jener bedeutsame Brief an einen Freund,
• El Autor a un su amigo (50 Zeilen) überschrieben, und

nicht unterzeichnet, von den Forschern oftmals irrtümlich

als Zugabe schon zu den vorausgegangenen Drucken be-

trachtet — auf dem all unser Wissen über die Ur-

heberschaft beruht. Darin erklärt, wie bekannt, ein

Rechtsgelehrter, Papiere mit dem Anfang des Stückes

ohne Firma vorgefunden, den Rest aber binnen 14tägiger

Ferienmusse hinzugefügt zu haben, und bietet weitere

Einzelheiten über seine Person, sein Studium, sein Werk.
Fnniittelbar folgen 1 1 Akrostichon-Oktaven voller Ent-

schuldigungen und Erklärungen; El Autor escnsandose

de SU i/erro en eslu ohra que esrricio contra si arguye
II eompara. Jlit Ueberschriften füllen sie 100 Zeilen,

lus deren Anfangsbuchstaben sich die Erklärung znsammen-
-etzt: El barhjller Fertunido de Rojns araho la co-

media de Cnlyiito y Melyhea y fue nusrjdo en la

inehla de Montulcan. Mittendrin wird Sa/amanca als

iler Ort genannt, wo er die kostbaren Papiere sah;

) vi en Salamanca la ohra presente. Zum Schlüsse

' In Ed. 1514 steht die ganze Carla auf der Kehrseite des
Titelblatts; ohne Incipit und Anjumoito.

(5 Oktaven, von Alonso de Proaza rorrecfor de la

Impression al letor, die man im Gegensatz zum Briefe

meisthiu als spätere Zugabe anfgefasst hat. In der vor-

letzten lüftet dieser Gehülfe oder thut so als lüfte er

den Schleier, mit dem der Brief- und Oktaven-Schreiber

und angebliche Fortsetzer der Celestina, aqueste grau
hoinhre, sich umhüllt hatte. Er nennt ihn Autor, wie

jener sich selbst. In der letzten wird Sevilla als Ort,

1501 als .Jalu' der Herstellung angegeben. Sie ist über-

schrieben: Desvriue el tiempo en que la obra se impriniio.

Darunter folgt als ExplicH nur der Name des Druckers

Sitani.tlas) Polono, und auf der Kehrseite ein Adler mit

dem spanischen Wappen und dem Motto der katholischen

Könige: Tanto iiionta.

IV. Schon im nächsten .lahre tritt die Celestina in

jener wesentlich erweiterten Gestalt auf, idie als letztes

Wort des Verfassers anfgefasst, sich den Weltmarkt er-

obert hat. Der Titel lautet nunmehr: Tragicomedia

de Calisto // Melibea en la quäl se contienen deinas

de su agradable e dulce estilo . . . der Rest wie in

II und III bis alcahuetas. Dann folgt: nueutiniente

aiiadido el tractado de Cetiturio. Die 16 schon vor-

handenen Akte sind an i'und 100 Stellen um 439 Zeilen

bereichert ~ ein wichtiges Faktum das zum ersten Mal
klargelegt wird. Ausserdem ward der im Titel genannte

Tratado de Centurio in 5 neuen Akten von 1.332 Zeilen

iengeschaltet, so dass statt 6730 ganze 8466 geboten

werden. Der Schluss des XIV. ward Schluss des XIX.:
XV- XVIII sind Originale; desgleichen vom XIV. noch

die letzte Hälfte, vom XIX. die erste. Die früheren

Beilagen wurden beibehalten. Doch haben — abermals

ein gewichtiger und bis heute ungenutzter Faktor — im

[

Briefe die bedeutsamsten Stellen über den antiguo aiitor

I

Umgestaltungen erfahren. Desgleichen einige in den

,

Akrostichon-Oktaven. Die letzte Oktave ist durch eine

I

andre ersetzt. Doch ward die ältere nicht ganz ver-

I

worfen. Sie erhielt ihren Platz am Ausgang des Stückes,

1 als erste von drei lehrhaften Nachtrags-Oktaven ' mit der

I

TJeberschrift Concluye el uutor aplicando la obra al

I proposito por que la acahö. Zum Schluss abermals die

Oktaven von Proaza mit unbedeutenden Aenderungen.
1 Ausser den erwähnten frommen Nachtrags-Versen ward

j

noch ein Prosa-Prolog frisch hinzugefügt, gleichfalls in

j

moralisierendem und gelehrterem Tone als der Brief. Der
iTheber, der entweder der Brief- und Oktaven-Schreiber

und Celestina - Fortsetzer Fernando de Rojas ist oder

[

unter .seiner Maske auftritt, hält die Behauptung über

!
den ersten Erfinder aufrecht, giebt abermals Auskunft

über seinen Stand, seine Faknltätspflichten, seine .Ab-

sichten, seine Rücksiciit auf die Wünsche und Aus-
stellungen des Pnblikuuis, und legt Rechenschaft von der

Umwandlung des Titels ab:

otros hau litigado sobre el nombre diciendo que
no se hahia de llamar covtedia />ues acoba en

tristcza sino que se llamase traffediri. El primcr
autor quisii dar denominacion del principio que fue

placer e llamnla comedia: yo riendo estas discordias

cutre estos e.<>tremos parti agora por medio la porfia

e llamelo t r a gi c omed i a.

Er schreibt sich den neu erfundenen procso zu

;

acorde annque contra ini -voluutad meter sequuda ve<

la pluma en tan eslraüa labor

;

' Wohlverstanden, in stark umgeniodeltcr l'assumr. so

I
dass aus den .Anfangshuchstahpn der acht Zeilen sich nirlit

mthr das Wort [M]ontuiiiiii zusammenactzen lässt.
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nennt im einzelnen jedocli nur die zweite Liebes-

uacht: halle qite (jneiian 'jiie se alargase nt el proceso '

de SU dekite desfos umanfes;

und weist die Verantwortung' für die banalen. !?eiion

mehrfach wiederholten Argumente den Druckern zu:

aun los impresores han dado sus putitiiras,

poniendo ruhricas o siiwarios al priiicipio de cada

acto, narrando en brece lo que dmtro rontenui — nna

cosa bien esciisinla etc.

Wie sehr der Fortsetzer des Dramas einesteils den

Stil des priniero outor, andrerseits den liescliinack der

Leser traf, dem er ausgesprochener Weise besonders

durch farbenreiche und poetische Ausmalung der Liebes-

leidenSfliaft der Hauptfiguren, in Wahrheit aber auch

durch Entwicklung der Nebenpersonen in gleichem Sinne,

entgegenkam, erhellt daraus, dass gleich im ersten Jahre

mindestens drei oder vier Abdrücke in verschiedenen

Städten hergestellt wurden : einer oder zwei in Sevilla,

einer in Toledo, einer zu Salamanca -. Abdrücke, welche

Delbosc bei Abfassung seiner Arbeit nur aus Brunet's

und Salva's Beschreibungen kannte, nach Fertigstellung

derselben aber im BvH. Mus. untersucht hat, ohne zu

sicheren Ergebnissen über ihre Chronologie zu gelangen.

Seine und also auch meine Angaben schildern ein Sevillaner

Exemplar ^. Auch in der Folgezeit scheint nur die er-

weiterte Form wieder aufgelegt worden zu sein, so dass

die Neuzeit bis 1H36, oder richtiger bis heute, nur diese

kannte und las und nur diese beurteilt hat.

Natürlich ward in den späteren Abdrücken gewoiiii-

lich diejenige Oktave umgemodelt, in welchei über Druck-

ort und Datum ausgesagt wird. In Ed. 1501 hiess es:

EL curfu plieheu dcspues de nuer dudo
luill quinjentas y uini huelttis en rueda

quando este muij dulce ij breue tractado

fue en Seuilla impresso 1/ acubado.

Tu Ed. 1502 »1/7/ e quinjentas dos buellos en

ruedu; später niil quinjentas y stete; uiill // quinientas

veynte y tres; mit y qiiiuientas y XXV; mil y quin-

< entas y XXXI etc. * und je nach Bedürfniss fue eu

SalauHtnva — Qaragosu — Toledo impresso y acubado.
\

Endlich Hess man sie ganz fort. Doch kam es auch !

vor, dass man sie buchstäblich wiederholte z. B. die An-

gäbe Sevilla 1502 noch zu Venedig im .lalire 1531.

Und das nicht immer ohne Druekfeiiler. Ein solcher

giebt uns Nachgeborenen Rätsel auf. Ich wenigstens
,

halte in der ^'alen(•ianer Ausgabe vom .Tahrr 1514 die '

Zeitangabe
\

' Proceso = I<o)i;/aii// dt> Handlung, vgl. (/ en su processo
!

nueuas sentencius acntia (Carla) : esta ohni en </ proceder fue
|

tiinto hreve cuantu maij ssutil (Oct. 8. 1).

' \Veni^'st(-ns ist bis heute nur ein Druck aus der Cni- i

vcrsitätsstadt bekannt. Dir MiiglicliUeit. dass tl)C'nda im .lalu'c

1.")(I2 verschiedene hergestellt worden sind, ergielit sich aus
nachfolgendem Bericht.

' Das von Hrunet und Salva beschriebene Kxemplar ist

verschieden von dem zu I-oneUm aufbewalirten. Wo ersteres

hingeraten ist, Ist unliekannt. Da es einem im liril. Mun. auf-

liewalutcn 21 aktigen Exemplar uiit deni gefälschten Datum
l.')()l völlij,' gleicjit. ist die A'erniutuiiir gestattet, es sei mit
diesem identisch: das echte .'^(•hlussblatt sei entfernt und durch
das neue ersetzt worden. Diese Jlittrihnigen stammen aus
tlerrn Delbuscs .Vntwort auf mi'ine liezüslicluMi Fragen.

' ßunltaa kam dann in die erste /eile: stm biteltuis Im
iliulu, um den ül)i'rladenpn i(v.w de urlv mm/ur nicht ganz in

l'rosa zu verwandeln.

null r (juinientas ItucUus en rueiUi —
en Salamanca fue impresso // acahado

für Druckveiselien statt 1502. Jlit diesen Celestineu

beschäftigt sich der Herausgeber leider nicht weiter.

Nur gelegentlich wird erwähnt, dass in eben diesem auf-

fälligen Druck sich statt dei- sechs Oktaven des Korrektors

ihrer sieben voifinden, — eine Eigenheit die ihn eigent-

lich bestimmt haben niüsste. ein Stadium mehr anzusetzen.

V. Auch über das fünfte Stadium geht er rasch

hinfort, weil die demselben eii;entümliche Fortsetzung,

der 22. Akt (zwischen 18 und 19). das sogenannte Auto
de Traso y sus coiii/iaütros, wenig Anklang fand und

allgemein tiir die Arbeit eines Unbekannten gilt. Si^

erschien nur drei 5Ial: zu Toledo I52(i; Medina del

Campo (1530); Toledo 1538'.

Der Titel Celestina taucht in spanischen Ausgaben

nachweislich erst 1569 auf; in einer italienischen Ueber-

setzung jedoch schon 1519.

Auseinandergesetzt wird noch lin Appeudi.x A— K),

dass alle Nachrichten über Ausgaben die den Titel

Tragivomedia tragen, mit dem Tralado de Centurlo

versehen sind, und doch vor 1502 gedruckt sein wollen,

auf Irrtümern, falschen Angaben und Auslegungen be-

ruhen. So besonders die von Medina del Campo 1499,

eine unglückliclie Kombination von .^ribau, der keinerlei

Wirklichkeit entspricht. Ebenso jener Sevillaner Druck

vom Jahre 1501, der drei 3Ial (1887. 1893. 1895) in

England zum Kauf ausgeboten und sciiliesslich vom Bril.

Mus. erworben ward, dessen letztes Blatt mit dem ver-

fänglichen Datum aber auf Täuschung berechnete Flick-

arbeit ist. Und ferner der schon erwähnte von Salamanca

1500, dessen E.xistenz man ausschliesslicli aus der Schluss-

Oktave der Valencianer Ausgabe vom Jahre 1514 ge-

^ folgert hat; mit einem Schein von Recht, da sie, wie

ich schon erwähnte, in Oktave 7, 4 die Angabe /*////

quinientas enthält.

Der schmucke, mit vornehmer Bescheidenheit ohne

allen Apparat, nur mit einer kurzen Ailoertencia auf-

tretende Neudruck der die Bihl. Hi'<i). eröffnet, ist mit

pietätvollster Sorgfalt hergestellt. Er lehnt sich aufs

Engste an seine Vorlage an. Nur die Interpunktion ist

sinnentsprechend geregelt; Abreviaturen wurden gelöst,

offenbare Druckversehen berichtigt. Zudem ist alles,

was in Delbosc's Augen fremder Zusatz ist, in kleineren

Typen gesetzt.

Was Jloiatin herbeigesehnt oder vorgescliaut hatte,

die Herausschälung eines klassischen Meisterwerks aus

den es beeinträchtigenden Hüllen, ohne Znsatz eines

einzigen Wortes, hat sich so auf ungeahnte Weise er-

füllt. Das Studium der echten Celestina kann beginnen.

Der echten, unvergleichlichen. Mit Recht wird vom Ent-

decker betont, und es wird jedem Leser zu staunender

Gewissheit werden, zu welch gewaltiger SUakespeare'schei-

Grösse die Tragikomödie in dieser gedrängteren ersten

Gestalt heranwächst, kraft des rascheren Fortschritts der

Haupthandlung, mit der Katastrophe gleich nach der

ersten Liebesnacht, der grösseren Einheitlichkeit der

(-'haraktere, der knapperen Redekunst und ohne die vielen

Züge, die Vives und Gracian als carnal iirosseriu be-

zeichnet haben. Trotz der meisterhaften Xachabmnnir

des Stils durch eleu Adicionador, so meistei-haft, dass sie

' Die Angabe: cl proceso dcsti- aiito fue nacudo^jde la comedin
que iirdeno Sanahria ist. so viel icli weiss, noch nie und
nirgeud erklärt wurden.
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4.Taliiliunderte lang den Gedanken an Fälsclien und Flicken

niclit anfkoninien Hess, nnd trotz der gelnngeiien, fniclit-

liiiren Xeiiseliöpfung des Eisenfressers Centnrio, konnien

die Zusätze nnd FJrweiternngen vom Jalire 1502 vom
ästlietisflien Standpunkt ans einer Entgleisung sleicli: die

Einfiilirnng oder das Hervortreten von nenen, ob auch

sekniulären Figuien im letzten Viertel des Dramas; der

rmsclilag im Ci)arakter der Celestina-.Tüngerinnen Arensa

und Elicia zu Riiclieiinnen, die den Tod ihrer Knaben
Sempronio nnd Parmeno. und iiirer Vetitln nicht ver-

winden; die in der zweiten Gartenscene grell ansgemalte

>!innliclikeit des Liebespaares, das sind zwar kunstvolle doch

niikünstlerische Auswüchse '. Ebenso die übermässige

Hedseligkeit sämtlicher Personen, besonders in Monologen,

rait ermüdender Hänfung sowohl von Sprichwörtern und

Beispielen, als aucli von klassischen Reminiscenzen. Kurz,

die Redaktion in 1 ii Akten steht hoch über der in 21.

Aber ist sie der einzige autlientische Text? Sind

die Znsätze vom Jahre 1502 von fremder Hand? Was
die Frage nach der Urhebei'sehaft betrifft, so schliesst

Delbosc sicii, wie ans dem Gesagten hervorgeht, nicht

der Ansicht derer an, welche die Auskunft im Briefe an

einen Freund und in den Oktaven für glaubwürdig halten,

einen ungenannten jiriinero aulor von Akt I, nnd Rojas

als Fortsetzer anerkennen. Noch teilt er die Interpretation

der Gegenpartei < in deren Augen die Geschichte vom
Funde des ersten Aktes und der schnellen Ausführung

des Restes zwar eine Fabel, Rojas aber der wahre und

einzige Urheber nicht nur der Iß, sondern sämtlicher

21 Akte ist'^.

Er vertritt folgende neue Thesen. Die 16 Akte

der .Stadien l III, d. h. der echten Celestina, sind das

Werk eines einzigen Verfassers. Dieser aber ist ein

rnbekannter. Er hat keinerlei Anteil an den nach-

tolgenden Er .veiternngen seiner Scliöpfung, noch an den

Erklärungen über Rojas. mit denen seit löOl, noch auch

an denen über Cota und Mena. mit denen seit 1502 das

neugierige Publikum abgespeist worden ist. Diese Ei-

klärungen, nebst allem was der P.rief und das Akrostichon

melden, sind eitel Märchen im striitaf/eme destiue

aoit (1 Sdtixfaire. aoit ä pupter lu curiosiU. den lecteiirs

— erfunden von den Herausgebern der Edd. 1501 nnd

1502. Zur grösseren ersten Hälfte stammen sie wahr-

scheinlich von dem Korrnktor Aloiifo de Proiiza: der

Rest von einem unbekannten Kollegen. Den Brief

und die Oktaven, in der Lesart vom .Tahre 1501. schreibt

i)elbosc .leneni, den im Stile abweichenden Prolog vom
•lahre 1502 und die gleichzeitige ümmodelung des Briefes

und der Oktaven einem späteren unbekannten Heraus-

gebei- zn. Fi'rnanilo de Ra/fiK ist also ein Fabelwesen

(wie schon früher Magnin vermutet hatte). Was Caiiete,

Gallai'do, Arihau, Menendez y Pelayo über einen .Tnristen

-li-ichen Xaniens ansMontalvan beigebracht haben, ändert

11 der Sachlage rein gar nichts.

Die Thesen Über den Text bedürfen keiner andren

-tütze als des Hinweises auf die ältesten anonymen Aus-

ibiii. mit Di Akten. Die übrigen zu begründen ver-

' Die KntwirkeUing der Zofe Lncrcria nach dem Vorbild

ilirii- Honin — diesen von den Nachahmern vielf.Tch ansge-

nutzten Zug — erwähnt Delliosc nicht.

' Eggeit's Hvpiithese über Encina als Erlinder. Rojas als

Strohmann und IJcilaktor. wird nicht erwähnt (s. jedoch p. ;(!(,

.\nni. 1'. In den Listen der \'erl'echfer der oliigen .\nsichton

l'ehlcn einige hers'orragende Namen. In der ersten /,. 1'. der

des .Marques de l'idal (vid. Baena p. X.NXVll Kbin Ih-.im,,

Bd. VIII): (t. Baist iGrundriss S fUi.

weist Delbosc erstens anfdenkrassen Widerspruch zwischen

der im Briefe ausgesprochenen Absicht, anonym zu bleiben

nnd der durchsichtigen Geheimschrift in den Oktaven,

zu denen obenein noch gleichzeitig die Hand des Proaza

dem lieben Leser den überflüssigen Schlüssel hinreicht.

Solch ein Gebabren sei eines Meisters unwürdig. Zweitens

beruft er sich auf den bisher unbekannten bedeutungs-

vollen Umstand, dass bei der ersten VeröfTentlichung der

Beilagen von Cota nnd Mena gar nicht die Rede ist,

und mehrere Notizen über des ersten Erfinders Anteil

am Drama abweichenden Wortlaut aufweisen, wie bereits

erwähnt ward.

Die Sache verhält sich so. 1 lem viel citierten Satze

über das aufgefundene fragmentarische Celestina- Rncli

(/« prese)ife obra — egtos papeles) : Vi qite no tenia

HU firma dd aidor el ctial .«egiin algnnoH dicen fiie

Juan de Mena i/ scgmt otroa Rodrigo Cota entspricht

in der früheren Veröffentlichnng: Vi que no tenia su

firma del aiictor y era la cansa que estaiia por acahar.

In der Oktave (8, 8) las man nrspünglich, statt Cota o

Mena con ftii gran saber, das erheblichst abweichende

(orl(( : iin (/ran honibre y de viiicho valer. Und die

Bemerkung Y porqiie conozcais donde comienran niis

mal didadas razonea, acorde que todo lo del antiguo

nutor fuese sin division en un acta o rena inchiso

fasta el seguudo acto donde dire Hermanos mios,

sie lautete im Jahre 1501: Y porque cnuozcays donde

romiencan min mal doladas 7-a2one!< y acahan las del

antiguo aittor, en la morgen hallareys una rruz y ex

el fin de la primera cena.

Willkürlich heute so ersonnene, morgen anders

dargestellte Berichte sind aber augenscheinlich Lügen-

märchen.

So frappant das ist. und so klar und sachlich auch die

Untersuchung geführt ward, ich zweifle daran, dass sie

die Kenner nnd Sucher in allen Punkten überzeugen wird.

.Angesichts der eigentümlich scliwieriaen .'Sachlage, die

zu spitzfindigen Deuteleien geiadezu heiausfordert, wird

hei vielen .Vufrichtigen, nach wie vor. das Ja und Nein

im Kopfe sich befehden. Meine eigenen Fragen. Zweifel,

Einwände. Hypothesen. .Auffassungen (lauter nnbfilesaa

wie ich sehr wohl weiss), habe ich den Jlnt, so geordnet

wie ihr buntes Dnrdieinander es gestattet, gleicli heute

vorzuführen.

Zunächst fragt es sich : wie kam 1 502 der Verfasser

•oder Heransgeber der Carla und der Oktaven dazu, die

Namen Cota and Mena zu nennen? Hatten die Leser

Von .Anfang an, auf der unvermeidliclien Suche nach dem
ungenannten Scliöpfer, jene beiden wirklich als X'erfasser

viirgesciilagen? Das wäre als Wrfasser des ganzen

Werkes, ähnlich wie mit der Mingo-Recutgo-^atjve und

mit dem Dialogo entre Amor y nn Viejo geschehen

ist (ob vor 1502, wie icli annehme, bleibt zu bestimmen).

Oder verfielen sie darauf erst, nachdem die Enthüllungen

des Briefes einen antiguo aidor für den Urtext aufs

Tapet gebracht hatten'' Alguuott dizen scheint sich

auf eine 1502 noch wenig verbreitete .Meinung zu be-

ziehen. In diesem Falle dürfte man tlir die Nennung
des Namens Cotn die .Ausgabe von 1501 verantwortlich

machen? Wo dieselbe schreibt:

No hizn Ded'ilo en xu. officio y nalier

alguna mas prima entretalladnra
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si fin diira en esta su propia escripfura.

corfa : iiii grau liombre y di mucho valer \

anscheinend um dem Gedanken Ausdrnck zn g'eben: si

UV gran hoinbre y de iiincho valer (g no utm horiiriga

como go coii alas ncnidns ogano) diera litt en su

proprio escriptura corta'^, da Iiätten die Znhörer einen

Eigennamen als Subjekt des Bedingungssatzes gesucht

und si fin diera en esta su propria escriptura Cota,

un grau liombre y de mucho valer gelesen? Diesem

Schriftstellernamen aber zugesellte sieh überall, in den

sich an die Vorlesung des Dramas anschliessenden Dis-

cnssionen über den Urheber, der Xanie Mtna aus dem
eben erwähnten Grunde'^'? Und darautliin tauchten Cota

und 3Iena im nächsten umgearbeiteten Abdruck im

Brief und im Akrostichon-als vermeintliche Urheber auf.

Und sogar eine Zeile aus dem Labyrinth des alten

Hofpoeten wurde in die letzte frisch von Stapel gelassene

Oktave (11, 4) eingefügt. AVozu? Anscheinend mit

einer Verbengung vor dem klugen Urteil der Menge. In

Wahrheit, mit der Absicht de? launischen einfaltigen, in

die Falle gegangenen Publikums zu spotten?

Eine ähnliche Falle oder ironische Absicht dürfte

in cena stecken. Das Kreuz, das in Ed. 1501 als Grenz-

scheide zwischen der Arbeit des Beginners nnd der des

Fortüetzers dienen sollte, fehlt nämlich laut des franz.

Forschers bestimmter Versicherung. Der Leser sollte es

auf eigne Faust aufpflanzen, geleitet durch den Weg-
weiser cena. Delbosc erklärt das Wort diu'ch scena.

Und im gleichen Sinn mnss der alte Hörer es gefasst,

darunter aber Akt verstanden und nur den ersten (im !

Vergleich zu den nachfolgenden 15 zusammen unbedingt

kurzen) Abschnitt dem primero inventor zugesprochen

haben — da nur diese Bezeichnung {acto auto aurfo)

für die verscliiedenen Abteilungen gebrauclit, scena aber

vermieden wird^. Zu diesem ihm wohl passenden Ent-
,

scheid sagte der Verfasser schmunzelnd in der zweiten !

bereits mitgeteilten Fassung Ja und Amen. In der

ersten aber hatte er den Lesern den Ausweg offen ge-

lassen, unter cena coena zn verstehen und das Wort auf

das gegen Ende des 9. Aktes erwähnte Abendessen zu

beziehen (eine weitere solche cena schliesst den 11. ab).

Xebenbfi steckte er auch die ungeheure Hespanholada
ein, er habe 15 und nicht 7 Akte in 15 Tagen verfasst.

Alle diese und andere Zeichen: das Kreuz das am
Rande stehen sollte und nicht dasteht; das doppelsinnige

cena; corta statt Cota; die Aufnahme der Namen Menn
und Cnfa in die zweite Fassung des Briefes und der

Akrostichon - Oktaven, sowie des Labyrinth -Verses in

letztere : dazu die Thatsache, dass die Celestina mit dem-

selben Citat, wie die llingo - Revulgo - Satyi-e abschliesst

(/« hac lachrgtuaruni vnlle); der Widerspruch zwischen der

erklärten Absicht und der versteckten Tliat: das Anonymat
und dabei doch der Brief an einen Freund, die Bekannt-

' Jm Original hosrinnt corta mit Jfinuskel. während die

Eigennamen SaUinuinci Deilalo Jrsiichrintv Jlajnskel aufweisen.

Apoto Dianii Cupido kommen erst in Ed. 1.t()2 hinzu.

' Corta für Itreve. wo ein Wort mit anlautendem c ge-
l)rancht wurde, ist nicht auffällig. Kurz [brevc) mit Bezug
auf die Leistung des primer autor wird in derselben Oktave
noch einmal gehraucht ^8. 2} in der Wendung so kurz als

geistvoll: lanto hrere quanto mui/ sotil. Sonst auch von der
ganzen Celestina: etie muij tlulce y hrere tractado.

^ Pass sie in der That vorgelesen ward, auch andern als

.Analphabeten, erfahren wir ans der Lozana Andalaza.

' l'i" - /' r.i.,t:.... Iicstcbt aus 40 Cenaf.

Schaft des Autors mit Proaza und die Bitten der Lese-

welt, denen er Folge giebt: der Tadel über die müssigen

Argumente, die er trotzdem bestehen lässt: die Be-

raei'kungen über den kurzen Text den er vorfand und

nur beendete, während er einen langen ersten Akt und

ttberhar.pt ein durchaus nicht kiu'zes Drama bot, von dem
die Lesewelt ihm — nnd er sich selber hinterher —
ganze fünf Sechstel zusprach ; das enthusiastische Lob,

das er dem primero autor bei übertriebener Verkleinerung

des Fortsetzers spendet; die 14 Tage Ferien in denen

5446 Zeilen gedichtet sein sollen: die papeles sin firitia:

in der Uebersclmft zu den Oktaven das Bekenntnis el

autor . . . contra si arguge— könnten alle diese Aussagen

des Briefes und Prologes nicht, trotz des ernsthaften Tons,

lustige Einfälle eines überlegneu Geistes sein, der die

einfältigen Zeit- und Studiengenossen verlacht, die keinen

Lebenden, sondern den altmodischen Hofpoeten Juan de

Mena und den jüngst verstorbenen Convertiten Rodrigo

Cota als allein mögliche Verfasser des lebensprühenden

ideal-realistischen Meisterwerks bezeichneten?

Delbosc, der wie mitgeteilt, alle Behauptungen der

Beilagen für müssige Erfindungen hält, meint, die fr em den
Herausgeber hätten sich dieselben nach dem Tode des

unbekannt gebliebenen Verfassers aus den Fingern ge-

sogen. Aber liegt der Gedanke nicht näher, dieser er-

findungsreiche Spassvogel sei der Verfasser selber? und

dieser sei der Fortsetzer und Herausgeber der ältesten Aus-

gaben? — ein Fingido Verdaderu oder Verdadero
Fingido, wie weiland San-Gines?

Dass ein genialer Künstler, der darum durchaus noch

kein Charakter von katonischer Strenge gewesen zu sein

braucht, anonym zu verharren Grund zu haben meint —
den Grund, der bei einem Werk wie die Celestina auf

der Hand liegt — der drängenden Neugier der Menge
aber lachend Märehen und falsche Namen hinwirft ',

sclieint mir bei der unleugbaren Horaogeueität in

Geist und Stil aller Akte nicht nnannehmbarer als die

Hervorbringuug des Werks durch mehrere Verfasser,

Auch dass die Znsatzakte und Stellen sich, näher be-

trachtet, als zwar an und für sich wertvolle, in Geist

und Stil der ersten Schöpfung entsprechende, jedoch das

Ebenmass und die Einheit störende Auswüchse (deniasius)

erweisen, ist kein Beweis dafür, dass sie der Feder eines

fremden Fortsetzers entstammen -. Der älter gewordene
Verfasser Hess sich eben von der Strömung des Zeit-

geschmacks hinreisseu und trug die naturalistischen Re-

naissance-Farben auf, die man begehrte. Gehört doch

der 19. Akt nebst den Kraftstellen des 7, zu den meist-

bewunderten. Sind es doch gerade die minderwertigen

Zuthaten, welche in der zweiten, dritten und vierten

Celestina und in den sonstigen Nachahmungen wieder-

kehren. Und ist eine andersgeartete Entwicklung der

Handlung, der Charaktere und des Stils, bei gleichem

Ausgang, doch überhaupt nicht gut denkbar. Sowohl

die Entfaltung sinnlicher Triebe und Elicia's und Areusa's

neidischer Hass gegen Melibea als auch das allzu ein-

dringlich wiederholte Spiel mit Sprichwörtern, Beispielen

und klassischen Remiuiscenzen ist die Frucht von Keimen,

' Ob er die Verse etwa durch Proaza anfertigen Hess,

wäre Nebensache.

- Wer erinnerte sich nicht daran, wie noch neuerdings
ein vaossor nordischer Dichter, individuellen Wünschen nach-
zukommen, einen versöhnlichen Schluss zu einer seiner Tragi-
komüdien geschrieben hat?
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die schon in den ersten 16 Akten triebkräftig gesprosst

hatten.

()der bleibe ich allein mit meiner jetzt erst erworbenen

Anffassnng, ein Unbekannter habe das ganze Meisterwerk

des 15. .Tabi'h. geschaffen, den Lesern aber mit dem
Märchen vom Rechtsgelehrten Fernando de Rojas Sand

in die Augen gestreut?
*

Andre könnten und werden, nach wie vor, von den

Aussagen des Briefes (ob anch mit Kontrolle und Vor-

behalt) ausgehend, für die Existenz eines alten Verfassers

von Akt I (oder Akt I— IX) und eines Fortsetzers

stimmen, und Betrachtungen wie die folgenden anstellen.

Der Einwand, die Oleichartigkeit des Styls erlaube

nicht, an zwei oder drei Mitarbeiter zu denken, lasse

sich mit der auch von Delbose benutzten Entgegnung
ans dem Felde schlagen, die mit Bewusstsein angestrebte,

möglichst treue Nachahmung des einmal gescliaftenen

Vorbildes sei für einen begabten Schüler nicht gar so

schwer zu erreichen gewesen. Auch anderwärts sei da-

mit zu rechnen. — Zu Anfang des Dramas klinge der

Satzbau etwas archäischer, die Wortstellung etwas ge-

künstelter als in den folgenden Teilen. — Dass Akt I

niu- 1284 Zeilen, also ein knappes Sechstel des 16 teiligen

Ganzen (ein Siebentel der 21 Akte) umfasst - er lässt

sich in II— 15 Scenen zerlegen, während die übrigen

nur aus 1—4 bestehen — legt die Vermutung einer

ursprünglich 5 aktigen , lebendiger dramatischen An-
lage, die übrigens bereits von G. Baist (Gr. Gr. % 61)

ausgesprochen worden ist, sehr nahe. — Der Verfasser

des Briefes müsse um geneigte Ohren zu finden, diejenige

Neuausgabe der Celestina, der er den Brief beifügte,

thatsächlich mit Texterweiterungen vei'sehen haben, und

zwar mit den Schlnssakten zu einer vorher in unfertigem

Znstand, es sei handschriftlich oder im Druck bekannt-

gegebenen Comedia. Wie hätte er sonst wagen können,
7—8 Mal zu wiederliolen : ich iiabc das Werk nur be-

endet: estaha por ucahur — movime a acabarla —
compuse la fiii quel prinripio tiesata — no m/; ctt/pei/s

si en el fin bri.ro cjuc le po>i(/o ' no espresxare el niio

[nomhfe] — Fennuido de Roja.i acuhu Ik comedia —
peiisarian que no quime dias de unas vacaciones en

acabarle me' detuinese — concliiye el atttor

((plicando la ohra al proposito porque la ac u h 6 u. s. w.

Und da der Brief zu einer Ausgabe mit Hi Akten ge-

hört, müssen vorangegangene Itruckc weniger StoJf, d. h.

ein unfertiges Werk geboten liaben. Der Glaube, mehr
als eine Ausgabe wäre gänzlich zerlesen, sei angesichts

der vielen Eigenheiten der Celestina-Bibliogiaphie nicht

nur gestattet, sondern geboten. Wer an Rojas und seine

Elirlichkeit und Wahrheitsliebe glaubt, habe nicht nur

die Hypothese von nn'ndestens einer, heute verloienen,

1501 aber den spanischen Lesern vertrauten, vor I>elbosc's

Stadium I liegenden Fassung mit nni- 1 Akte ibezw. mit

9?) aufzustellen, sondern folgende Reihe, in welcher dem
Stadium mit Brief und Oktaven noch ein anderes n u r

mit dem Brief vorangehe

;

1. Nur 1 Akt (bezw. 9) Verloren.

2. 16 Akte Verloren.

A. 16 Akte mit Argumenten Ex. Heber.

1. 16 Akte mit Arg. und Brief Verloren.

5. 16 Akte mit Arg.. Brief. Oktaven Bibl. Nat.

(1501).

' Ich denke, man liat Jin baxo, que le pviiyo zu lesen.

6. 21 Akte mit Arg., Brief, Oktaven und Prolog

(1502). Exemplare zu London u. Paris.

Und er wird fragen, ob die Holzschnitt-Bilder bereits

die ersten Drucke zierten'? oder noch eine besondere

Staffel bedeuten '?

Und ob zwischen 5 und 6 nicht noch eine verlorene

Ausgabe mit 21 Akten, Brief, Prolog und Oktaven, aber
ohne Argumente anzunehmen ist , da in der frag-

würdigen Ausgabe von Salamanca, die der Valencianer

vom Jahre 1514 zu Grunde liegt, im Titelblatte aus-

drücklich bemerkt wird: niteiiameie reuista ij emendadu

con addicion de los nrgnmei/tus de cada hnn nuto en

prindpio? (Vid. Salvä 1157).

Mit Bezug auf Rojas als den Adirioixidor würden

die also denkenden bemerken: ähnliche Erklärungen wie

die im Akrostichon vorgetragenen, seien in den übrigen

Fällen, damals und heute, für baare Münze anerkannt

worden. Und dass sie sonst gleich beim ersten Er-

scheinen eines Werkes, in nnserm Beispiel aber frühestens

beim dritten vorgetragen wurden, erkläre sich zur Ge-

nüge daraus, dass Feliciano da Silva, Villegas, Mnnon,

mit Sicherheit auf die Gunst eines grossen Publikums

rechnen konnten, während Ertinder und Vollender der

Ersten Celestina bei der Gewagtheit des Unternehmens

vorsichtig den Boden prüften und was den Erlinder be-

tritft gar nicht, was den Fortsetzer betrifft nur allmählich

den Mut fanden, die Maske *u lüften oder durch einen

dritten lüften zu lassen", nämlich durch den dem Urheber

unbedingt bekannten Korrektor Alonso de Proaza. Vom
strengen und dauernden Einhalten der Anonymität ab-

zustehen, habe ihn schliesslich, nächst dem wachsenden

Erfolg, das Bitten dieses seines Helfers bestimmt, der

despnes de reuisto ij bien eorregido con f/rave rigi-

lancia pjKidudo y leydo — gern figurieren und sein

bescheidenes Teilchen Ruhm ernten wollte. Sophistisch

könnten sie weiter anführen: der Autor habe überhaupt

nur versprochen, seinen Namen nicht ausdrücklich selber

anzugeben: no espressare el niio. Im Prolog, d. h.

1502, also nach Verbreitung der Oktaven benehme er

sich nicht mehr wie ein Anonymus, sondern spreche von

seinem Verkehr mit der Lesewelt (fui niiiy iniportiina-

do). — Ein Studierter sei der Verfasser offenbar. Da-

mals wie heute aber hätten auf der Halbinsel die

Baccalaurei ein grosses Kontingent von Schriftstellern

gestellt, nicht zum wenigsten zum (ienre der realistischen

Celestinen und Schelmenroraanc. Nach der Universitäts-

stadt Salamanca aber weisen im Briefe die Anspielungen

auf Studenten und Professoren, in den Versen die An-

gabe über den Fundort und im Text einige sprachliche

Eigentümlichkeiten. Es sei angebracht, dort die Wiege
der Celestina zu suchen.

Kommt nuin den Verfechtern dieser .Ansichten aber

mit dei- Bemerkung, gerade die vielfältigen Wieder-

holungen über die Tliätigkeit des F'ortsetzers seien ver-

dächtig; und da erwiesenermassen alle bekannten Zusatz-

noten im Titel, im Text oder in den Beilagen, in die

nachfolgenden Ausgaben übergegangen seien (mit .-\us-

' Im 'rifel der Ed. 1.326 wird ^besonders vermerkt, ihre

Bildchen seien neue {nueuomcntv hygtnriado).

' Wie furclitsiim noch viel später die Herausgeber und
UebOrsetzcr auftraten, ist hinhinglich bekannt. Desgleichen,

wie die Ci.'c.yliiiii neben hiirhstem l,ob und Preis scharfen

Tadel und Verwünschungen zu hören bekam (reproches ;/

tiiclidu von ilciraluns und iKJcihlijs huijuas) und Streit und
Kampf jieraufbeschwor.
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nähme der T r a s o - Episode), so würde eine Titel- Er-

klärung: über den Unterschied zwischen Stadium I und II

bestünden und sich forrgepflaiizt haben. Davon aber be-

stehe keine Spur; folglich seien alle derartigen Voraus-

setzungen hinfällig — dann werden sie entgegnen . es

handle sich ansgesprochenermassen nur um einen einzigen

und zwar handschriftlichen Akt, gleich der erste

Druck habe 16 Akte geboten; d. h. sie würden abermals

den Biief zum glaubwürdigen Dokument stempeln.

Doch genug. Ob ein Verfasser der -Akte 1— 16

und ein andrer für den Rest anzunehmen ist, wie Delbosc

will: ein Schöpfer ausschliesslich des ersten Aktes, und
ein zweiter Schöpfer der übrigen 20, der zwei Mal zur

Feder griff, wie Baist sich die Sache vorstellt; ein

einziger Verfasser allei- 21 Akte, wie ^lenendez y Pelayo
und wie ich selber annehme; oh einer davon und welcher
Fernando de liojas hiess; ob dieser Name zur Be-
zeichnung, es sei des alleinigen, es sei des partiellen Er-

finders, eine reine Mystifikation ist, ausgegangen vom
wahren und nngekannten Autor, wie ich denke, oder vom
Korrektor Alonso de Proaza, wie wiederum Delbosc meint
— trotz der epochemachenden Neuigkeiten, die wir über
Werden und Wachsen der Celestina erfahren haben,

bleibt es wohl bei dem unerfreulichen Entsclieid: ndhnc
sub iiidice lis est. .la, wahrscheinlich werden wir

dauernd darauf verzichten müssen, Gewissheit zu er-

langen.

Im Uebrigen noch folgende Bemerkungen:

1. Was die Zeit der Herstellung der ältesten Aus-
gaben betrifft, so dürfte für Delbosc's zweites Stadium,
für welches 1501 der späteste Termin ist. die im Ex.
Heber gefälschte .Tahreszahl 1499, dunklen Ursprungs,

die W^ahrheit sprechen, oder ihr nahekommen, das erste

Stadium aber ein Dezennium zurückliegen unbeschadet
der Deutung, die sich an die Wendung ganadn es

Grnnadii knüjifen lässt, und wenn gleich von einem

10.jährigen Druckerprivileg, wie solche später für erste

Ausgaben Brauch waren, so frühzeitig nicht die Rede

,

gewesen sein mag. Die 17 Holzschnittbilder im Ex.
Heber bieten vielleiciit irgend einen Anhaltepuiikt über
den Drucker? — Statt Sigue-se ist im Incipit der titel-

losen Drucke doch wohl Cotiiienca oder Aqui comiencn
zu erwarten?

2. Wenn der letzte Zusatz zur (.'elestina, das Aldo
de Tritso. sich nur kurze Zeit über Wasser hielt, so

geschah das nicht allein weil der Leser seinen unter-

geordneten Wert erkannte, sondein weil seit 1.527 Nach-
ahmungen und seit 1534 Fortsetzungen namhafter Schrift-

stellei' von sich reden machten.

8. Damals auch, besonders durch die Segmida Ce-
lestina, geschah es offenbar, dass der längst volkstümlich
gewordene Name der Protagonistin als Titel für die

Tragiruiiiedia üblich ward'. Im Nachbarlande urteilte

/.. l>. 15.'i6 der (ieschichtsschreiber .loao de Harros
(Grawdtiru p. 222) : Verdude he xer a lingna j)orliig>ieaa

em si fäll honesta e rusla qiie /jareee iiäo rorisinfir em
sy hi'ct oliia lul como ,.Cclestina'' . Und etwas später
äusserte sein Namensvetter im Eupelho de casados (p. XIT):
ho <jne fez a ..Celestina"'

, quäl quer qne foi/, orn
fasse nosso niestre Loarte, ora mitro, nam fug uutro

' Schon liW7 bfMJipntp sich |)clgiiihi dis Sunwns Celestina
iils liiichtit.l i7,<o. ,1h./. p. 2:-i9).

seu fim senam dizer mal das wolheres -- eine Stelle

die uns zeigt, dass beim Suchen nach dem Urheber nicht

bloss Cota und ^lena aufs Tapet gekommen sind. —
Sprach doch Gracian noeli im 17. .Tahrli. von einem en-

ruhierto Aragones!
4. Der Schlüssel zu dei- Akrostichon- Spielerei, an

dem Delbosc Anstoss nimmt, war 1599 vielleicht nicht

ganz überflüssig. Soweit ich sehe, ist iiire Verwendung
die älteste in der span. Belletristik. Und dem Scharfsinn

der Nadiwelt hat die Lösung einer Variante, wie die

des Sancho de Jluäon. lange Zeit nicht gelingen wollen.

5. Nicht ganz belanglos ist, dass Proaza. der sicli

in einer der Sehluss-Oktaven als eine Art Regisseur ge-

bärdet, auch die Ser()as de Esphrndian des Montalvo

mit 6 Oktaven versah, ich weiss nicht wann und wo,

vermute jedoch, dass es entweder in einem vor 1510j

liegenden Druck oder bald nach der Herausgabe des

Caiiciovert) General seines Freundes Castillo geschah '

Als Spassvogel tritt er weder dort nocli in seinen übrigen

Reimereien anf, sondern als ernster und gesetzter Ge-

lehrter. Buvhille.r wird er nnr von Castillo genannt,

Dass er diese Würde noch nicht bekleidete, . als er den

Korrektorposten bei Stanilaus Polonus ausfüllte, ist un^

wahrscheinlich.

G. Bemerkungen zum Text, verspare ich für später.

Wie sich aus nachfolgendem ergiebt, wäre .es verfrüht,

das Studium der Varianten für abgeschlossen zu halten.

Porto, Carolina Michaelis de Vasconcellos,

La Celestina. Traglcomedia de Calisto y Melibea por
Fernando 'de Rojas. Conforme ä la edicion de Valencia '|

de l.")14, reproduccion de la de Salamanca de löOü. cotejada

con cl ejemplar de la Biblioteca N'acional de Madrid. Con
el estndio critico ile la Celestina nucvamente corregido y
aumentadii dol Excmo .Seiior D. Marcel in o Mencudez y
Felayo. ~ Libreria de Engenio Krapf, Vigo UXKl.

Diese spanisch - deutsche .Ausgabe erschien wenige

Wochen nach_ der spanisch-französischen. Die 1888' zum
ersten, jetzt zum dritten Male, vermehrt und verbessert,

den Lesern vorgeführte schöne Abhandlung von Pelayo

über die Meisterschöpfung des 15. .Tahrh.. hatte in einem

klugen und unternehmenden dentschei\ Buchhändler den

Wunsch geweckt, dem unabweislicheu Verlangen nach

einem treueu Abdruck der ältesten Ausgabe entgegen-

zukommen, gerade vier .Jahrhunderte nachdem ein andrer

deutscher Drucker derselben angeblich ans Lieht verholfen

hatte. Ein solcher war nämlich nie zuvor, und ist seit

1842 in Spanien überhaupt keiner in Bnchform erschienen.

Von der gallizischen Hafenstadt ans, wo jetzt so viele

Reisende anlaufen, verstand es Eugen Krapf sich Rat

und Hülfe des grossen span. Kenners, sowie andrer

tüchtiger Gelehrter des In- und .Auslandes zu sichern,

arbeitete selbst mit Eifer und Hess es an Zeit und Kosten-

aufwaiul nicht fehlen. Sein Versuch, das Ex. Heber füi'

Spanien zu erwerben, scheiterte au dem Widerstand des

Buclihändlers Quaritch. lieber die echte Sevillaner Aus-

gabe vom .lahre 1501 war er ungenügend unterrichtet

und hielt sie für jünger als die älteste aller auf der

Halbinsel vorhandenen Celestinen-, Diese — ein Unikum,

wie die beiden genannten - das ans dem Besitz von

Nodier, Salvä, Heredia in die Madrider Xational-Bibliothek

' Im Text Hivadcneyra sind sie . überschrieben ; Aivnso

Prottzii (ohne r/ci rorreclor i'e In Impression al uittor (so statt

letor).

Kr kennt nur die im Katalog Soleinno und vom l^uarirch

bischricbeno Kiilschung.
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übergegangene Valencianer Exemplar vom .lalire 1514,

wälilte er daher zum Grnndtext, überzeiist in der-

selben eine a plana renglon hergestellte Wiederholun«-

des verschollenen Salamania- Druckes vom Jahre 1500

zu benutzen, von dem schon im vorangestellten Artikel

die Rede war.

Der starke und reichausgestattete zwei-teilige Band,

den er den Spaniern bietet, enthalt vielerlei: ein ^'or\vort

von ihm selbst (I—X); die Abhandlung von Menendez

y Pelay.) (XI—LVIi; ein Facsimile des Titelblattes der

Valencianer Ausgabe: üir Koloplion : ein modernes Celestina-

Portrait nach einer ZeicliMiiug von Cecilio Pia: das lirania

mit allen Beilagen nacii einer Abschritt des Bibliothek-

Beamten MiDiuel Scrrtniu y Saiiz ', der die Korrektur-

bogen hinterher noch einmal mit der Vorlage kollationiert

haben soll (4— 383, wovon nur 238 iui ersten Tomol);
eine selbständig vom Herausgeber zusammengetragene
Auslese von Varianten (387-470); ein bibliographisches

Verzeichnis der Celestina- Ausgaben und Uebersetzungen

(\— XCIX), zu welchem James Fitznianrice Kel/i/ ila-

terialien aus den Schätzen des ]Jiit. Mus. beitrug: scliliess-

lich einen Abdruck der Coiiiocdiu Fuiiiphüiis De Anion;

(1—28) nebst darauf bezüglicher Stndie, beides abermals

aus der Hand des bewährten Madrider Meisters (29—42).

Schade, dass mehr als die Fülle von Stoff die Stäike

des Papiers den Veian^talter zn einer so unprakiisclieii

Anordnung des auf einen Band berechneten Werkes ge-

nötigt hat.

Mir kommt es In dieser Besprechung nur darauf au,

festzustellen, was wir Gesichertes über die im Titel er-

wähnten Ausgaben von Valencia und Salamanca erfahren;

in wie weit dadurch Delbosc's Ergebnisse vervollständigt

oder umgestossen werden , und welche .Aufgabe der

Celestina-Forschung zunächst zu losen obliegt.

Ueber die Trer.e des Text-Abdrucks kann ich selbst

niciit urteilen, weiss jedoch durch den franz. Celestina-

forscher, der bereits die Valencia-Ausgabe zu Rate ge-

zogen hat, dass derselbe sehr viel zu wünschen übrig

lässt.

Dass Krapf, wie wühl alle Spanier, Pelayo's Stand-

punkt einnimmt, und in Uojas den Urheber aller 21 .Akte

sieht, die mit einem Guss entstanden, sei nnr nebenbei

erwähnt. Ueber den Widerspruch zwischen dieser Auf-

fassung und der Aussage des Verfassers im Prolog, er

habe zum zweiten Male Hand an eine ihm ursprünglich

fremde Arbeit gelegt, kommt er hinfort, indem er sie für

fingierte Bescheidenheit erkläit (II, p. VII).

Angesichts des Sevillaner Druckes mit dem Titel

Comedui, nur 16 Akten, ohni- Prolog und ohne die 3

Scliluss -Oktaven des Verfasseis, hatte Delhose die Un-

möglichkeit der Existenz von Ausgaben der Tnif/iroiiieilia

mit 21 Akten. Prolog und Schluss-Oktaveu aus dem Jahre

1500 festgestellt.

Mit Rücksicht auf die Valencianer Veröffentlichung

\om Jahre 1514, die eine buclistabentreiie Wiederholmig

eines Drucks aus Salamanca 1500 zu sein vorgiebt, trotz-

dem aber Tragicdinediu betitelt ist. 21 Akte zählt und

alle sonstigen Zusätze und Beilagen der Ausgaben vom
Jahre 1502 umfasst, hatte ich die Hypothese aufgestellt,

in der Zeile mill y qitiiijentas hueltas en riiei/a stecke

ein Druckfehler; das im Verso ile arte muyor statthafte

' Kamon Menendez Pidal hatt4" die Arbeit übernommen

;

luiuste bic jedoch um eigner Pläne willen aufgeben. Leider!

dos sei ausgefallen : als Vorlage zum Valencianer Plaiia-

por-Platiu-Druck sei ein in Salamanca 1502 erschienener

Text vorauszusetzen und zu suchen. Ein Druck mit ent-

sprechender Orts- und Zeitangabe existiert nun, wie wir

wissen, im Brit. Mufteiini (und wird von Salvä, Pelayo

und Krapf als AViederabdruck der vermeintlichen zwei

Jahre altern Aussähe betrachtet, was theoretisch unan-

nehmbar ist). Stimmte derselbe zur Valeiicianer Ausgabe

in all uud jedem (mit Ausnahme der Zeile auf die es an-

kommt und die ich für entstellt halte), so würde meine

Auslegung Anklang finden. Das aber ist nicht der Fall.

Zwar sind wir über dieselbe noch ganz ungenügend unter-

richtet. Das wenige was bekannt ist, genügt jedoch um
nicht nur von der Nichtidentität mit dem Exemplar zu

überzeugen, welches Juan Joffre als Muster gedient hat.

sondern von der Priorität dieser letztern. Es bleibt uns

daher nur übrig zu folgern, den vier Abdrücken, von denen

sich je ein Vertreter erhalten hat, sei in demselben Jahre

(oder Ende 1501) mindestens noch einer vorausgegangen:

die allererste Ausgabe der vervollständigten
Celestina, die im Handumdrehen verbraucht ward und
heute gänzlich verschollen ist.

Dafür, dass gerade die Vorlage zum \'alencianer

Druck a'ls Editio princeps des vervollständigten Textes

zu betrachten ist, sprechen verschiedene Zeichen. Erstens:
Die letzte Oktave ist sowohl im Drucke von Sevilla als

in dem von Salamanca 1502 iiberschrieben : Dexcrive el

tiempo en (jue la obru se iiiipnniio. In dem von

Valencia heisst es hingegen nicht nur wie Salva angab:

Descriiie el tiempo ;/ lufpir en qiie In obra pri-
mer amente se impriinio sondern primerainenfe se

imprimio (icahada — ein Zusatz, durch den die sonst

offenbar unwahre Behauptung glaubwürdig wird.

Zweitens; im Incipit lautet der Titel Coinediu o

Tragicomedia, während in den übrigen Exemplaren die

Herausgeber sich schon mit dem neuen Titel Tragicomedia
abgefunden haben '.

Drittens: im Einklang damit, und mit der im Prolog
niedergelegten Erklärung , behandelt eine Oktave von

Proaza die Titelumgestaltnngen. Es ist jene siebente,

die nur in der Valencianer Ausgabe und in Repioduktionen

vom Jahre 1518 und 1529 vorliegt mit der Angabe:
2Wa coino se deuia la obra llamar tra<iicomedia e tio

comedia. Ihren Fortfall in den andern Abdrücken vom
Jahre 1502 weiss ich mir freilich nicht zu erklären'^.

Er kann zufällig sein, doch auch absichtlich, weil die

betrettende Oktave insofern für misslungen gelten mochte,

als sie in Disharmonie mit den sonstigen ethischen Aus-

legungen des damaligen Celestina - Herausgebers steht.

Sie spricht nämlich vom hohen Ziel der Liebenden (ein-

presa tun ulta), preist ihre Leiden (.sm.s grandes penas).

beklagt ihren tragischen Fall nicht als gerechte Sühne,

sondern als zufällig, durch den Unbestand irdischer

Glücksgüter hervorgerufen: und bittet um die Thränen
der Leser.

Noch ein weiterer Zag ist der \'aleiicianer Ausgabe

' Die Ausgabe vom .lalire 1507 folgt anscheinend dem
gekennzeichneten Druck, denn auch in ihrem Incipit liest man
i 'uiimlia Tiariicomedid.

' Vid. Krapf. vol. il. p. XI: fue omitidu pur ali;una razoii

desconocida n\ la edicion de ^^evilla de 1.)(I2 y m todas que
siguieion su texto. — Delbosc p. 71: l)iia-t on^galement (|ue

les ^ditions en 21 actes parues entre 15(11 et 1.")14 ont aussi
intcntionnelleuient laissc de c«ite l'avant - derniire des sept
uctaviin de't'roazit de IV^dition de l.'iilOV — In Kd. I.ViM lehliMi

sogar 2 Oktaven; \ä2\i uud 1030 die SchUusokUive

3
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eigen. Im Titel und im Schlusskolophon nennt sie sieli

nuewimcnte reuista ij emendada, und fügt die anffällige

Anmerkung bei: con addicion de los argumenfes — oder

con los aryumeiitos — de cada tat atito eii prinrijrio.

Dieselbe stellt das eben gewonnene Resultat wieder in

Frage. Denn figurierte sie genau ebenso in der Vorlage,

so könnte der dem Valencianer zu Grunde liegende Text

immer noch nicht der allerälteste der vervollständigten

Ausgabe vom Jahre 1 502 sein. Doch scheint mir sehr

viel glaubwürdiger, dass die Bemerkung nur im Neudruck

vom .lahre 1514 vorkommt. Dann hätten wir an-
zusetzen, dass der erste Diuck der 21

a.kti g en Tr a>) ico in e dt a, in deren P r o ] o g d e r

Verfasser sich über die unnützen Argu-
mente beschwert, ohne dieselben erschien;
dass auf Wunsch der Leser aber gleich wieder die alten

Gängelbänder angebracht wurden , deren darum auch

.Juan .TofiVe nicht entraten mochte. .Jedenfalls hat der

Titel im Jahre 1502 (bezw. 1501) anders gelautet als

1514. Nach 12 .Jahren war die Chamade nueuameHte
iinadi 10 el tvatado de Cetiturio entbehrlich'. In der

frühesten Mitteilung besagten Traktats d. h. in der ver-

dadera edicion principe des dritten Stadiums aber uner-

lässlich.

Es fragt sich nun, wie die Texte sich zu einander

verhalten. Ein fertiges Urteil lässt sich selbstverständ-

lich zunächst nicht fällen. Krapf hat zum Vergleich vier

Ausgaben unter den ihm zugänglichen ausgewählt und

herbeigezogen: die von Venedig 1531, weil sie sich als

Wiederholung der Ed. Sevilla 1502 herausgestellt hat;

die von Barcelona 1842, weil sie sich an Ed. Caragoza

1507 anlehnt: ferner die eklektisclien Texte von

Amarita und Aribau: dazu die ital. Uebersetznng des

OrdoTiez vom Jahre ISüti, weil sie unbedingt auf einen

der frühesten und wenn nicht alles täuscht, gerade

auf den verschollenen Salmautiner Druck zurückgeht-;

gelegentlich auch eine franz. Celestina (Reuen 163.8).

Aber das ist bei weitem niclit ausreicliend. Die wichtigsten

Lesarten hat Delbosc in seineu Verzeichnissen der Unter-

schiede zwischen Ed. 1501 und 1502 zusammengestellt •*:

die versfliiedenen Abdrücke vom Jalire 1502 aber naissen

aufs Genaueste ausgebeutet und mit den beiden Neu-

drucken verglichen werden, vom unentbehrlichen doch

unzugänglichen Ex. Heber abgesehen.

Eines lässt sich jedoch jetzt schon erkennen. Wie
zu erwarten, entfernt der Valencianer Text sich weit

von dem der Iti aktigeu Comedias, stimmt hingegen im

Wesentliciien zu dem aller 21 aktigen Trcifficoinediiis

(aucl) was Brief und Oktaven betrift't). Im Einzelnen

sind trotzdem zahlreiclie Abweicliungen und Eigenlieiten

vorhanden, und zwar weisen dieselben, wie zur Bestätigung

meiner Auslegung des bibliographischen Tliatbestandes,

dem Valencianer (bezw. Salamanca) Text seinen Platz

zwischen dem Sevillaner Druck vom Jahre 1501 und dem
vom Jahre 1502 an. Manche Veränderung kommt auf

Rechnung des alten Korrektors, der sich nicht damit be-

gnügt hat, Druckfehler zu berichtigen, Orthographie, Inter-

punktion und Sprachforraen nach seinem Wissen und Ge-
schmack zu regeln, revendo e puiitundo, sondern corri-

' Sie ward trotzdem noch oft wiederholt, nachdem die

fünf Zusatz-.\kte schon eingebürgert waren ilö23. 1531 etc.).

' Eine lungere nur im Valcnrianer Druck und in der
ital. rehersetziing an einen falschen Platz geratene Stelle,

scheint das zu beweisen.

^ Appendix O und U.

giendo e emendando zahlreiche mehr oder weniger ein-

schneidende Ummodlungen von Worten und Sätzen vor-

nahm. Hie und da findet sich jedoch auch ausser den

grossen, von Delbosc untersuchten Zusätzen, eine Lesart,

die das Original treuer wiedergiebt als alle übrigen Texte,

den von Sevilla mit eingerechnet. Niemand weiss ob in

Anlehnung an das Ex. Heber, oder weil die Hand des

Autors berichtigend eingrifi'.

Ich erwähne nur ein kurioses Beispiel, welches ge-

eignet ist, zur Variantenforschung aufzumuntern.

Gleich in der ersten Scene (Delbosc p. 7 u., Krapf,

Akt 1, 11—-12) eiinneit sich der Liebeskranke und

klassisch gebildete Calisto an das Leiden eines Verliebten

aus der Griechen - Zeit. Der entstellte Satz, den seit

1501 kein Herausgeber (noch Uebersetzer?) wieder ein-

gerenkt hat, lautete im Original zweifelsohne: si

vinies.ie{'le)s agora, Erasistrato medico, sentiria{de)s mi
mal! piedad de Selenro, inspira en el pleherico

coracon etc. In der Ed. Sevilla steht mit dreifachem

Fehler: si ninicssedes agora, Eras ij Crato
m ed ic s , sentiri(t<les mi mal ! piedad de

Sil endo etc. Dafür setzte im Jahre 1502, offenbar

nicht der Autor, sondern der interpretierende Korrektor,

der sich nicht auf Stratonice und Antiochus besann,

und nur die zweite Hälfte einer etwaigen handschrift-

lichen Verbesserung verstand: Crato e Galieno medicos

(0 piedad de Celeiico) eine Verböserung die wir sowohl in

Urrea's gereimter Celestina wiederfinden, als auch in den

meisten späteren Ausgaben (in der ital. Fassung steht:

,

Creafo (& Galieno). Das unsinnige de silencio ersetzeal

sie durch relestial, wohl kaum auf Grund der unerwiesenenl

Lesart seleucal. Die Valencianer Ausgabe bot, wie ihre

Vorlage, de Celeiico. — Ein Herausgeber fand 1570 richtig

Erasistrato heraus, liess aber y Galieno nicht fort; der

Engländer Mabbe setzte Hypocrates and Galen.

Beachtenswert ist auch in Oktave 7, 4 die auf den

alten Erfinder bezügliche Wendung: la otra inrenfar-la

persona prudente statt la otni que oy sn inventor ser

sciente (1501; wo ich «// statt oy lesen möchte) oder

la otra iniitar a persnna jirudcnte (1502).

Uebereiustinimung mit Ed. 1501, im Gegensatz zu

1502, findet statt z. B. im Akt IV, 53: nie suelo estar

v/io e dos dius negociando encomiendas agenns aynna,

saluo hazer por los buenos, wo die letztgenannte, que

en obra cosa no enfendo nach salvo einschiebt.

IV, 107: Seilora oeho dias, wo Ed. 1502 fortfäiirt:

segnn la que he podido colegir.

V, 39 inas mercedes espero yo del — 1502 mas
mercedes espero yo de su franca liberalidud.

VI, 39 esenchar con gana — 1502 con gana y
S'ihroso apetito.

VI, 94 95' Qnede, senor, Dios rontigo — 1502

Quede Dios contigo.

VII, 48—49 Vna aniinn sola ni canta ni llora
;

im solo acta no haze hahito. — 1502 fehlt das zweite

Proloqnio.

VIII, 9 Pues a las manos nie tias venido . . .

1502 Pues, don villano niuriniirador, a las manos nie

has rcnido

IX, 27—28 aqui estä qnien nie caiisö algun tieinpo

(indar fecho otro Calisto — 1502 fehlt alynn tienipo.

IX, 43—44 ulli se me off'rescian dineros, tilli pro-

messas, alli oiras dadivas — 1502 fehlt alli proniessas.

' 94—95 bedeutet; zwisclien 94 und 9,").
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XII, 31 ha rodeado e herho (ijfecho) - 1502 fügt

hinzu coli sns fahificadas razoties.

XIII, 16— 17 Ulis leales crindos! niis ijrandes

sermdores! 1502 fehlt der zweite Anruf.

XXI, 6— 7 Ay ay noble nmger ! Nuestro qozo e»

eil el pozo. — 1502 ohne das Sprichwort.

Uebereinstimmung mit Ed. 1502, im Gegensatz zu

1501, dessen Text eine Reihe von Sätzen aufweist, die

nachher unterdrückt worden sind, anscheinend nur aus

Flüchtigkeit und Hast der Drucker oder Absilireiber,

liegen in folgenden Fällen vor. I, 37—38. Delbosc's

Vorlage hat nach Sunt Juan dize den Spruch: las

ihtigcres y el iniio hazen a los hombres renegar, der bei

Krapf und in den Ausgaben des Jahres 1502 fehlt.

III, 14 15. Ebendort nach Ines se ahorro noch

Cristobal fue borracho.

IV, 44— 45. Xach Mudre noch: ijues qne assi es.

IV, 50— 51. Nach De conto no conoscias d la

mudre folgt: en tun poco tiempo en lu filosomia de la

cum. Melib ea. No es tan poco tiempo dos aiios y
mas qtie la tiene arntgada.

VI, 49— 50. Nach postrimeriu. Yo que en este

tiempo no dexana mis pensamientos vagos ni ociosos,

vieiido qiianto almazen gasiaua sii yr<i bis titulos (doch

ohne barbnda, inalhechora) und dann se asoitibran los

ninos, tone lugar de saliiar lo dicho statt asombran
ä los ninos de cvna.

VI, 67— 68. Statt a Alcihiadea que soilo, steht

dort a Alcibiades o a Socrates que el nno sono ....
el otro veyu que le Iknnanan por nombre y murio

dende a tres dias.

VI, 71 72: una lengiia llena de reproches.

VII, 6. Hier ist Ed. 1501 kürzer. Statt: serüs

niejor para mi de aqui adelante e mndarus el rnyn

proposito con la tlerna edad que coino dizen mudanse
costumbres con la mudunzu del rubello e oariacion

bietet sie nur: variaron Ins costumbres, variando el

rabello.

VII, 10. Nach la memo bietet sie den Satz ni

lutn avria mas priuados con vuestro amo que vos otros.

VII, 12— 13. Nach Mudre das Einschiebsel para
contigo digo que.

VII, 21— 22. Nach u buen seyuro lo tienes folgt

Farm. Bieii lo creo, mudre, pero querria saber que

tanto es. Cel. No puede ser agora, vernn tu tii^mpo

como te dixe para que lo sepas y lo oyos. Und nach

herencias; que si poco me deruron, poco hullun'.

VII, 29. Nach >-erena. Are.: Bien me ilizes, senora tia.

VII, 47 48. Nach nia perdiz sola por marauilla
nelu steht noch muyormenle en veruno.

VII, 48 49. Nach compania loahle folgt // tul

qnal es este.

VII, 54—55. Nach cubrd bien ist zu lesen E assi

inismo que pues que esto por mi intercesion se li'ize

que el me proniete de aqui adelante ser nuiy ainigo

de Seinpronio y.venir en todo lo qne quisivrc coniru

SU ama en un negoeio que traemos entre mnnos. Es
verdad I'arrneno? prometeslo ussi como digo? Parm.
Si prometo sin dubda. — Cel. Ha, don ruyn, pulabra
tc tengo, a bleu tiempo te asi.

IX, 42— 43. Statt En viendome se tnrbauiin que
110 hazian ni dezian rosa a derechas hcisst es doit:

que homhre auia que estundo diziendo missu en rien-

dome enirar se tnrbaua que no liuziu ni dezia c.ona a
derechas.

XXI, 46 — 47. Nach viejo padre folgt Porque me
dexaste quando i/o te auia de de.rur?

Dass in Krapfs Bemerkungen mehr als eine schiefe

Aeusseruug über die Varianten mit unterläuft, ist natür-

lich. So fasst er quesido (X, 4) als Druckfehler für

qiierido auf; catar el signo en la mano (von Zigeunern:

los de Eyi/to) als Lesefehler für cantar (XI, 12); contrny

soll zu Courtray zurüekgebildet werden (VI, 64) u. s. w.

Die Interpunktion der beiden Herausgeber offenbart

des öftern abweichende Autfassung. Richtiger scheint

mir z. B. bei Krapf si entro allä; für Si entro , alla

(Delbosc 8, 14) und quierole dexar un poco; desbraite

für quiero dexarle un poco desbraue (ib. 8, 21).

Vor Thoresschluss konnte Krapf noch als Addenda

das Erscheinen der Bibl. Hisp. melden. Die dabei ganz

ohne Kenntnisnahme der Äer. Hisp. obenhin ausgesprochene

Vermutung, die Pariser Vorlage sei ein Exemplar der

16 aktigen Ausgabe vom Jahre 1499, trifft durchaus nicht

zu, wie wir wissen; und ebensowenig- der Argwohn,

diese selbst sei durchweg apokrvph '! Unnütz ist jedoch

der Hinweis auf den Centon, der das Datum Biirgos 1499

trägt, nicht, denn er bringt uns zum Bewnsstsein, welches

Vorbild der Buch-Restaurator benutzte als er die Worte
Fadrique Alemau de Basileu — 1499 — und Nihil

sine causa ausführen liess^.

Ganz überraschend kommt im Anscliluss daran, als

allerletzte Neuigkeit die Nachricht (nach Rev. de Arch.

y Bibl. 1900, p. 285), der Jfarquis von Jerez de los

Caballeros habe seine erlesene Sammlung um eine Sevillaner

Ausgabe vom Jahre 1502 bereichert! Und zwar soll

dieselbe nur 16 Akte umfassen und trotzdem den Titel

Tragicomedia führen! was, wie Foulehe-Delbosc nach-

gewiesen, nicht zusammen stimmt. Vermutlich handelt es

sich um ein Duplikat des Pariser Exemplars, dem findige

Buch-Händler zu einem auft'älligen Titel- und Schlussblatt

verholten haben. Möchte Autkläruujr bald folgen, damit
I an der Lösung der bibliosraphischen Fiagen und der Ge-

,
staltnng des definitiven Textes weiter gearbeitet werden

i kann.

I
Porto. Carolina llichaelis de Vasconcellos.

The Practical Study of Langaages. A (inide for Teachers
and Learners by Henry Swcct With Tablcs and Illustrative

Quotations. London. J. M. Dcnt & Co. 1899.

Das Interesse für das Studium nicht bloss lebender

sondern auch toter Sprache in England wird auf's Neue
durch ein Werk, wie das vorliegende: über das pi-aktische

Studium der Sprachen von Henry Sweet bezeugt. Trotz

alleiinderVorredediese;- Buches entlialteneuBescIieidenheit,

welche den Veif. veranlasst seiner speziellen Qualifikationen

gleichsam als entschuldigenden (truudes zur Herausgabe

seiner Leistung zu gedenken, wird man sagen müssen,

dass sich wohl nicht viele grosse Sprachforscher als so

geeignet für eine zugleich gründliche und in der Form
leicht zugängliche Arbeit erwiesen haben würden wie

gerade Sweet. Es hiesse Eulen nach .Athen tragen, in

einer deutschen Zeitschrift bei den Verdiensten dieses

(belehrten weiter zu verweilen.

Der Verf. nimmt, wie er in der Vorrede bemerkt, eine

Mittelstellung zwischen extremen Reformern nndUltrakon-

' Er fusst auf der irrtümlichen Behauptung spanischer
Autoren. d(>r let/.te Bogen c/ ultimo pliecjo) statt des letzten

HIattes (.'(( ultimii lioju) sei gefälscht.

- In London hat man auch di m alten Druclc des Afnivujuirio

•Irt mtimlo vom Condestavel 1>. l'edro de Portugal die .Jahres-

zahl um ziierleUt.
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servativen ein. In der Tliat weist er z. B. dem Stndinin

der Phonetik der lebenden .Spraclie ebenso ihre Stellung an.

wie der Heransgabe eines mittelalterlichen Textes, und
dass die letztere Arbeit hantig: weniger Originalität voraus-

setzt, als ein wissenschaftliches Studium des gesprochenen

Lantes sucht er in Hinsicht auf obeiflächliche Leistungen

auf Seite 263 und 264 zu erweisen. In mehr als einer

Hinsicht dürfte ein so auf gemässigten Anschauungen und
vielseitiger Erfahrung beruhendes Werk auch in Deutsch-

land interessieren. Freilich darf man von einem Buche,

welches sich von den Extremen fernzuhalten sncht, in

den Grundzügen dieser viel erörterten Fragen kanm etwas
wesentlich Xeues erw^arten, zumal da sich der Verfasser

nicht nur an die Fachleute im engeren oder weiteren

Sinne, sondern an das breiteste Publikum derer wendet,

welche überhaupt eine Sprache zu erlernen wünschen.
Dafür werden wir jedoch durch eine Fülle von Be-
obachtungen, Ansichten und Gedanken entschädigt, deren
Richtigkeit, wie z. B. eine Beobachtung über den Schein-

wert so mancher Doktor - Dissertation , in die Augen
springt. Man ist sieh heutzutage wohl klar darüber, dass

wenn eine rein antiquaiische Richtung für den Lehi'er

von Übel ist. so auch eine exklusiv phonetische und prak-
tische jene höheren Forderungen zu befriedigen nicht

vermag, welche man an einen auf der Universität ge-

bildeten Mann zu stellen berechtigt ist. Es ist hier nicht

der Ort, auf eine weitere Erörterung dieser Dinge ein-

zugehen : genug, dass sich diese Einsicht auch in England,
wo die Phonetik von jeher Liebhaber gefunden, und zn-

gleicli die historische und vergleichende Sprachwissen-
schaft die Bedentung zu erlangen im Begriff ist, welche
ihr zukommt, immer mehr verbreitet.

Im Einzelnen kann man wohl, wie bezüglich der
experimentellen Phonetik, deren ^'\ert uns der Verfasser

zu unterschätzen scheint, anderer Meinung sein: auch ist,

wie Sweet selbst zugiebt, nur ein Teil der zu den ge-

stellten Problemen gehörigen Litteratur herangezogen
worden: nichts destoweniger wird man aus dem Buche
mancherlei Anregung und Belehrung schöpfen und sich

auch an den illustrative quotalions erfreuen können, die

der .Autor mit Rücksicht auf sein Publikum in Fülle ein-

gestreut hat.

Aberystw3'th. W. Borsdorf.

Zeitschriften.

Die Neuereu .Sprachen VIII. 6: AV, Homann. Henry Fielding
und die Verhältnisse seiner Zeit. I. — F. Banmann. Er-
fiihrungon im internationalen Briefwechsel. — H. Kling-
hardt, Zukunftsgyninasium und Oberlehrerstand. Von einem
Schulraanne. — Deis.. K. Wehrniann. Wider die Methoden-
küristelei im neusprachlichen l'nterricht. — Ders. , Chr.
Kiiiain, rebtr Hymnasialreforni und die Keihciifolge der
fremden .Sprachen heim I'nferricht. — (i. Herberich, Ph.
Kuhff. Lcs langues Vivantes parlees. 2- partie: La mßthode.— Ders.. .\. v. Hoden. Die ^crwendung von Bildern zu
franziisischcn und englischen Sprachübungen. - H. Paris.
A. Brunmmann. Les Grandidier. — Ders.. 1. E. 8onvpstre. i

Am hord du lac ; 2. ('. Perrault. t'ontes de nia nii^re TOie:
3. (t. Saud. La Mare au Diable. — Ders., Epoques prin-
cipalcs de la litt(^raturc francaise. hrsg. v. B. Ackermann.
— Ders., }'et. V. Margneritte. Le Desastre: Kecits de la
guerre de 1S70—71. — Lohinann. Mme. S. (iagnebin.
;^(i-ur Vic. — Ders.. Colomha par l'rosper Merimee. — A.
loimlLich. (iraminatiken und l'chungsbücher. 1. .Albr.

lU'uiii. Kranz, l ehinigshuch für die \orstnfo; Z. H. Lachen-
inaicr. Klementarbncli der franz. Sprache für die mittleren
Klassen liölurer Lehranstalten: 3. M. Hcnter. Franziisischc
lirammatik: 4. .\. .\\t\. Petitc (iramniaire framaisc pratique.

Ders.. .ScluilaiisL'alpcii fiaii/ösischer .<rliriftst(ller. L Von

Velhagen und Klasing. Lief. 104: A. Good. La science
amüsante. Lief. 111: .\ travers Paris. Lief. 115: G. Bruno.
Serie de Lectnre et d'lnstruction : 2. Freytagsammlnng. 1.

H. Taine, Les Origines de la France contemporaine ; .*. Pierre
Loti . Impressions de voyage: H. Perthes' Schulansgaben.
13. ßdch. Dandet. Lettres de mon moniin. — Ders . .Tours

d'epnuTc. Unter Mitwirlnmg von Jlarcel Hebert geschr. v.

A. Brunneniann. — P. Lange. Hilfsbücher für französische
und englische Sprechübungen. 1. E. Goerlich. Französische
und englische Vokabularien: 2. iL Seelig. Methodisch ge-
ordnetes französisches Vokabularium zu den Hölzelschen .\n-

schauuugsbilderu : Ders.. Englisches Vokabularium : 3. Lucien
G^nin et .Joseph Schamanek. Description des tableaux d'en-
seignement d'Ed. Hölzel; 4. K. Dentschbein, Stoffe zu engl.

Sprechübungen. - H. .Tantzen. Eoscoe Addison Sniall.

The Stage-Quarrel between Ben .Tonson and the so-called
Poetasters. — Ders.. G. M. Küffner, Die Deutschen im
Spri.-hwort. — Ders.. P. Pachaly. Die Variation im Hcliand
und in der altsächsischen Genesis. — Ders.. Sammlung
kurzer Grammatiken deutscher .Alundarten. hrsg. von 0.
Bremer. Bd. V. — Ders.. Bonner Beiträge zur .\nglistik.

Hrsg. V. J[. Trautraann. — Kurze .Anzeigen v. F. D. — W.
Schcffler. .Sachhogen zur Kultur- und Literaturgeschichte. J
— D. Ked.. Keform der französischen Orthographie. — VID, ^
7: \V. Homann. Henry Fielding und die Verhältnisse seiner
Zeit (Schl.i — H. Heim. Die Keform der französischen
Syntax und Orthographie. — G. Keichel. Verein akademisch
gebildeter Lehrer der neueren Sprachen zu Breslau. .1.

Feller, Neusprachliclier Verein Hamburg-.Altnna. Bericht
über die Vereinsjahre 1896 -1900. — G. Herberich. Lud-
wig V. Marnitz. Eussisches febungsbuch im Anschlnss an
seine Grammatik. — Ders.. A. Lüer. Die Volksschulerziehnng
im Zeitalter der Sozialreform. — H. Klinghardt. .1.

Hübscher. De lenseignement des langues Vivantes, rapport
presente ä Tassemblee generale des maitres secondaircs du
Canton de Vaud. — Ders.. E. H. Zergiebel. Die Formen-
bildung des französischen Zeitwortes. — F. Baumann. Ph.
Plattner. Wörterbuch der Scliwieriifkeiten der französischen
.Aussprache und Rechtschreibung. — E. Pitschel. .loh.

Leitritz, .\ltenglands Unterrichts- und Schulwesen. IIL Heft
der Xeusprachlichcn Abhandlungen etc.. hrsg. v. Klöpper-
Eostock. — H. .lantzen. Wiener Beiträge zur englischen
Philologie. Unter Mitwirkung von K. Luide. \. Pogatscher
(seit Band X auch von K. Fischen hrsg. v. .1. Schipper:
Bd. IV. E. (iattiuger. Die Lyrik Lydgates: Bd. VIII. F.
Wolimann . Ueber politisch - satirische (ledichte aus der
schottischen Eeformntionszeit : Bd. IX. R. Fischer. Zu den
Kunstformen des mitt.elaltprlichen Epos : Bd. X. H. Pesta.
George Crabbe. — .T. t'aro. Englische Lehrbücher: 1. O.

Thiergen. Lehrbuch der englischen Si)rache : 2. R. Damm-
holtz. Englisches Lehr- und Lesebuch für höhere Mädchen-
und Mittelschulen: 3. O. Kares. Kurzer Lehrgang der engl.
.Sprache: 4. E. IL Barnstorff. Lehr- und Lesebuch der engl.

Sprache: ö. .1. Pünjer und F. F. Hodgkinson. Lehr- nnd
Lesebuch der engl. .Sprache: 6. W. Dickhuth. l'ehungsstoif

nnd Grammatik für den englischen Anfang.sunterricht : 7.

Ph. Wagner, Deutsch-Englischer Familienbriefsteller: 8. .1.

Mimtgomery. rieutsch-EnglischerHandelsbricfsteller: —F. D..

I 'eeurs rnsses. par de Vogüe. ed. by Eng. Pelissier. — F.

Baumann. Fr.anzösisches Diktat und Uebersetzung ins

Deutsche. — IL Klinghardt. Zur Erläuterung und Be-
richtigung. — W. V., Deutsches palatales Reibe-y — J in

Holland. — Les beautes de la gramuiaire.

Modern Language Notes XV, 7 (Xov. 19:K)): Kittredire.
i'uryat and the l'ardoners Tale. — Valentin. Die .\nte-

zeilentien der Helena in Gucthes Faust. — Miller, Milton's

Conception of the Temptation as portrayed in Paradise
Keg.ained, — Walz. The origin of the Word 'Käzel' in

(ioethes Dichtung uiul \\'ahrlieit. — Schlutter. I.oxical

and glossographical .Notes. — Eennert. Kelly u. Ormsby.
r>ou Quixote de la Jlancha. — Ders.. McnOndez y Pelayo.
La Celestina por Fernando de Röjas. conforme A la Edici6n
de Valencia de löl4. — Blau. Ellinger. .loannes Xicolai

Secundus ; Basia. — Frost. Rennert, Ingratitud por .Amor.

loniedia de Don (tuillen de Gastro.— Prof. Eugen Kölbing.

Melusine X, 4: .L Tuclimann. La Fascination : .lurisprudeiice.
- M. Uamelat. Deux poenies religienx des Pyrenees. --

H. 0.. Fumer --^ boire. VII. en albanais. K. Lefebure. Les
Xoyös. IX. — H. (i.. La l'onrte- Paille. VIII. Little Billeo.

— IL G.. I/etymoloirie popnlaire et le folk-loie XXIll. —
Camelat. Contes d'animaux du Lavedan. — E. Ernault.
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Pictons et proverbes bretons TX.

dans ßestif de la Bretoime.
E. R.. T'ne cliaiison

Beiträge zur Geschichte der dentseheii Surache und
Literatur ii. 'i. H: W. van Helten. Zu den ilalhersischeii

(ilossen und den Salfränkischen Formeln und Lelmwörtern
in der Lex Salira. — E. Liircher. Lneclite Negation bei

lltlrid und im Heliand. — A. Leitzmann. Saxonira. L
Las Taufgelöbnis und der Indiculns superstitionuni. — (i.

Burcbardi. Noch einmal irotisch nalitam (Zu Beitr. -4.

5:W B.'i.

Zs. des allt^emeiueii deutsehen Sprachvereins lö. 11: B.

Kable. Der Wortsehatz des Bauern. — Boschlilte. Eine
eii;entümliche Anschauung von den deutsehen Blnmennamen.

Euplioriou, VJI. 3: H. Spitzer. Aesthetik. Sozialpolitik und
Entwicklungslehre. IL - H. Borkowski. Ein Vorlaufer von
Paul Uerhardts Lied : ..Befiehl du deine Wege", ans dem
Jahre Ui'l's). — R. Kiemann. .foliaun .lakob Engels ..Herr

Lorenz Stark". Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Familienromans (Schluss : V. tharakterzeichnung und Cha-
rakterentwicklnng ; VI. Dialog; VII. Mimik und Physio-

gnomik; VIII. Würdigung. Lneile der Zeitgenossen und der

Späteren. — H. Düntzer. Monsieur Nicola in tioethcs Tage-
bucb .luni und Juli 1798 und Nie. Edme Ketif de la Bre-
tonne. — A. Haas. Benjamin Constants (icsprSche mit
Goethe ISIU. — H. Marne, ühlands Dichterwerkstatt. ~
M. Speier, l'eher das künstlerische Problem in Grillparzers

..Ein treuer Diener seines Herrn". — K. Hallgarten. Aus
dem Nachlasse L'hr. D. Grabbes. 1. Kosziuszko. dramatisches
Fragment. — H. Kraeger. Zur Geschiclite v. C. F. Meyers
Gedichten. IL — P. Beck. Zu der Entstehung der Redensart:
..Keinen Knopf!". — Ders.. Zu dem Ausdruck: ..Schwören"
in Grimms deutschem Wörterbuch. — K. Reuschel. Be-
merkungen zu Mathesius" Leichen- und Hochzeitspredigten.
— M. Morris. Zur Datierung des Disputationsplanes im
Faust. — L. (ieiger. Nachtrag zu Seite 259. — Kecensionen
und Referate: Laulimann und Scheffler. Die Tagebücher des

(irafen August von Platen (E. Petzeti. — Köster. Gottfried

Keller (ti. Pniower). — Vermeylcn. Leven en werken van
Jonker Jan van der Noot. — Bibliographie: 1. Zeitschriften.

Bearbeitet von A. Hanffen. Anhang. Schweizerische Zeit-

schriften. Bearbeitet von E. Hoffmann-Krayer;. 2. Bücher.
Bearbeitet von A. Sauer. Darin kurz besprochen: Thomas.
Die letzten 2(J .tahre deutscher Literaturgeschichte (E. M.
Meyer;. — Tardel. Die Sage von Robert dem Teufel in

neueren deutschen Bearbeitungen und in Meyerbeers Gper
iK. Reuschell. — Knortz. Was ist Volkskunde und wie
studiert man dieselbe? — Falk. Geheimes Tagebuch oder
Mein Leben vor Gott. 2. Teil (K. Zeissi. — t'onsentius.

Der Wahrsager. — Schmidtmayer, Ein lateinisches Preis-

gedicht auf die Hauptstadt Prag von Q. A. Mickl 'Adolf
Hauffeni. — Nachrichten. — Erwiderung iR. F. Arnoldi.

Zs. für den deutschen Unterricht XIV. 10: H. Henkel.
Teller Goethes Anteil an den Nenien des Schilhrschen Musen-
almanachs für 1797. — Schliack. Zum Text von Lessings
Hamburgischer Dramaturgie und Laokoon. — K. Feyer^
abend. I'nser deutscher I'nterricht in amerikanischer Be-
leuchtung. — Sprechzimmer: Nr. 1: Kahl. Berthold Auer-
bach über ein ..Schul-Lesebuch für Deutschland". — Nr. 2:

Spalter. Mehr Psychologie. — Nr. 3: E. H off man n-
Krayer. Bereits =• Fast. — Nr. 4: F. Teetz. Zur Er-
klärung des Wortes ..Backtisch". — Nr. 5: Spalter. Wer
entscheidet die Frage: Was heisst ..den Stier bei den Hör-
nern packen"? — Nr. 6: W. Holzgraefe. überhaupt = be-
sonders. — Nr. 7: E. Daraköhler. Zu ."^chillers Lied von
der Glocke. V. 266-273. — Nr.«: K. Sprenger. Zu
Hebbels Nibelungen. — Nr. 9: O. Schütte, Aus der I'raxis

des deutschen I'nterrichts. — Nr. 10: (\. Knaack. Zu Hauffs
Phantasien im Bremer Ratskeller. -- Nr. 11: K. Menge.
Ein Widerspruch in Lessings Nathan dem Weisen. — Nr. 12:
K. Keuschel. Das Hat.sel von der Mulde. - Nr. 13: tl.

Glöde, Koggenoor. - Nr. 14: Th. Distel. Ein vergessenes
(iedicht auf Philipp Uuttmann von .loliannes MInkwitz. —
Nr. 1."): F. Graz. Zu Heft 12, S. S3!). Jahrg, 13. - Nr. 16:

Th. Distel. Dativ für Accusativ bei Lessing. — (). Glöde,
W. .Abele, Die antiken (Quellen des Hans Sachs. — Dors.,
V. Burckas. Die ohrdrufer Familiennamen nach Herl;unft

und Bedeutung. Teil IV, — K. Löschhorn, Wilhelm Bode.
Meine Religion. Mein politischer Glaube. Zwei vertrauliche
Heden von v. J. W. v. (ioethe, - G. Glöde. P. Steinhäuser.
Die künstlerische Darstellung des Kampfes in den echten

und unechten Teilen der ..Kudrun". — M. Bruns. G. Weise.
Die deutschen Volksstämme und Landschaften. — XIV. 1 1

:

B. Maydorn. Laubes ..Graf Essex" als Schülerlektüre. —
P. Hoffmann. In der Heimat ist es schön. — Sprechzimmer,
No. 1: A. Herting. Zu Voss' Idylle ..Der siebzigste Ge-
burtstag", — No. 2: O. Behaghel. Verlorne Liebesmüh.
No. 3: K. Sprenger. Zu Lessings Minna von Barnholm.
— No. 4: H. Stickelberger. Noch einmal der ..morgende".

Tag. — No. ö: P. Weizsäcker, Psychologische L'ebereinstim-

niung oder Entlehnung? (Zu Kudrun 29, Str. ].i03.) — No. 6:

G. Schütte, Bis in die Pechhütte. — No. 7: Loose. .\1-

lotria. — No. 8: K. Reuschel. Bechtelitas. Ztschr. Xlll.

838. — No. 9: H. Funck. Zum 14. Buch v. Goethes ..Dich-

tung und Wahrheit". — No. 10: A. Heintze. Backtisch,

iZtschr. 14. Jahrg. S. 213 Hgd.i. — No. 11: W. Fischer.
.Anfrage von "Wilhelm Hallada in Heft 12 dieser Zeitschrift,

1898. "S. 839 betr. — No. 12: F. Teetz. Zur Etymologie
des Strassennamens ..Katthagen". — No, 13: G, Schütte,
Zu König Karls Meerfahrt. — No. 14: L. Fränkel. Noch-
mals die schönen Mädchen aus Sachsen, die auf Bäumen
wachsen. — 0, Lyon. F. Kluge. Zeitschrift für deutsche
Wortforschung.

Taal en Letteren X, 11: J. Koopmans, Middelnederlandse
romans. IV. De Walewetn. — Nieuwe klank-studieen. —
J. W. Muller. De nieuwe uitgave van Maerlants Stro-

phische Gedichten (über die Ausgabe von Franck und Ver-
damm — Buitenrust Hettema, "t Ncderlandse volk en
zu opvoeding.

Arkiv t'ör Nordisk Filologi XVII. 2: B. Kahle. Das Christen-

tum in der altwestnordischen Dichtung. — Axel Kock. Till

frägan om brytning och nasalvokaler i fornnordiska spräk.
— J, Franck. .\nmälan av .F. Holthuusen. Altsächsisches

Elementarbuch". — H. Hirt, .Anmälan av .Osthoff, Hermann,
Vom Suppletivwesen Jer Indogermanischen Sprachen. Er-
weiterte akademische Rede". — .\d. Noreen. Den forn-

nordiska vokalharmoniens fonetiska förklaring.

Dania VII. 3—4: .-Vxel Sörensen. üdsagnsordenes Hertals-

former. — V, Dahlerup, Maaren Knovsdaatter, — \.
Glrik. Blodproven, — F, Dyrlnnd, Om stenkaste og
troshöwe. — \. t>lrik. Jens Kamp. — Blandinger: H. S.

Vodskov, Endnu en dom om dansk, — Ders., Bidrag til

skrwddernes sSga. — Fr. Gjertsen. Chr. Weiss, Hr. frue.

— Kr. N.. Jerusalems skomager. — .V. Western. En fransk
vise i dansk overlevering. — J. Skytte. Endnu en fransk
vise i dansk overlevering. — Anmeldelser: ('. Jtortensen,
F. Rönning. Rationalismens tidsalder, — Kr. N.. E. (xigas.

Litteratur og historie.

Englische -Studien 28. 3: W. Wetz, Zur Beurteilung der
sogen. Schlegel-Tieck'schen Shakespeare-l'ebersetznng. — X.
Kroder, Studien zu Shelleys 'Epipsychidion'. - E. Koeppel.
Tennysoniana. — G. Sarrazin. Beowulf. Edited with textual
Foot-Notes, Index of proper names .ind alphabetical Glossary,
by .A. J. AVyatt. 2^ edition, — Ders.. Beowulf. Mit aus-

führlichem Glossar hrsir. v. Moritz Heyne, 6, .Vutl.. bes. v.

Ad. Socin. — Ders,. Thomas Arnold, Notes on Beinvnlf. —
M. Förster. Biblieal Quotations in dld English Prose
Writcrs, edited with the Vulgate and othcr Latin Originals,
Introduction on Old English Biblieal versions, Index of

Biblieal passages. and Index of principal words. by .Vlb. S.

Cook. — F. Holthausen. Speculum Gy de Warewyke. .An

Early English Poem, with Introduction, Notes and Glossary,
here for the (irst time printed and tirst edited from the
Manuscripts by (i. L. Morrill, — i>ers.. Em. J. Becker, k Con-
tribntion to the comparative study of the Medieval Visions of

Heaven and Hell, with special reference to the Middle-English
Versions. — E. Koeppel. H. Logeman. Fau.stus Notes, .\

Supplement to the ('ommentaries on Marlowe's 'Tragicall
History of Dr. Faustus'. — L. Fränkel, G. Brandes. Will.

Shakespeare. 2, verb. Autl. : Ed. Engel. William Shakespeare.
Ein Handbüchlein. Mit einem .\nhan4.': Der Baconwahn ; G.
Sarrazin. William Shakespeares Lehrj.ahre, Eine literar-

historische Studie; Jul. Schiller. Shakspere als Mensch und
Christ. Eine Studie. — o. (ilode. Ch, Eidam, Bemerkungen
zu einigen Stellen Shakespeare'scher Dramen, sowie zur
SchlegeJ'schen I'ebersctzung. — Schlüter. F. Holthausen,
.Altsächsisches Klenu-ntarbuch. — W. Bang. The Story of

Tristan and Iseult rendered into English from the German
of (iottfried von Strassburg by .lessie L. Weston. — Ders.,
Zu den verbalen -th und -ä Pluralen des älteren Neu-
englischen. — R. Ackermann, Keats' Hymne au Pau in
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drei deutschen Uehersetznngen. — Ph. Aronstein n. 3t.

Pflüger. Per 9. Neuphiloloffentag zu Leipzig vom 4. bis

7. Juni 190O. — L. Fränkel. Klassisches (Shakespeare,

Jlilton) auf der heutigen Londoner Bühne. — Kleine 3Iit-

teilungei).

Anglia "Beiblatt XI. 10: Holthansen. Bt-owulf- Materialien

zum (ifrbranch bei Vorlesungen zusammengestellt von M.
Förster. — Heuser. Speculum Gy de Warewyke. an early

English poem edited hy (ieorgiana Lea Merrill: The Faerie

(Jncene by Edmund Spenser. Ed. by Kate M. Warren:
Walther. Malory's EinHuss auf Spenser"s Faerie Qnecne.
— Klaeber. Lewis. The Beginnings of Enalish Literature.
— Schröer. Tietor. Wissenschaft und Praxis in der neueren
Philologie. — ifann. Wiilker. Briefwechsel zwischen Ad.
Ebert iL Ferd. Wolf. — Heuser. Der Stamm si in dem ge-

schlechtigen Fürwort der 3. Person des Englischen. —
Holthausen. Zum Havelok. — Heim. Three Christmas
stories from l'h. Dickens" 'Household Words' and 'All the

Year Konnd'. Hrsg. v. H. Conrad. — Krön, Stevenson.
.Vcross the Plains and An Inland Voyage. Hrsg. v. .7.

ElUnger.

Romania 116 (Oktober 1»X>: XXIX. 4): A. Longnon. Un
vestige de lepopee merovüigienne. — E.üaltier. Byzantina.
— P. Meyer. Le Psautier de Lambert le Bfegue. — C.

SalTioni. A preposito di amis. — P. Toynbee. Tartar
t'loths (Inferno XVIl. 14). — A. Longnon. Les denx Co-
qnUlart. — A. .Tohnston. Tusean »leiite and »lento. — R.
•t. Cuervo. Acudia. —: Ch. Joret. Xorm. ecari. — G.
Paris. Forschungen zur roman. Philologie. Festgabe für

H. Suchier. - C. J. Cipriani. Brückner. Charakteristik der
german. Elemente im Italienischen. — G. Paris. Le
ßestiaire de Philippe de Thaün. p. p. Walberg. — Ders..
Le Chevalier ä l'Ep^e. ed. by .Irmstong. — M. Goyri. .Juan

Jlanuel. El Libro de los enxiemplos. hrsg. v. Knust. — Xote
de M. G. Mohl et reponse de M. M. Roques. — Xote de M.
.1. Lotli et reponse de M. F. Lot.

Revue d'histoire litteraii'e de la France VII. 4: Paul et

Viot. Glachaut. Le Manuscrit autographe d"Hernani. —
P. Bonnefon. .Tean-Baptiste Rousseau et Lenglet du Fresnoy.
— Louis Clement. Antoine de Guevara, ses lecteurs et ses

iuiitateurs fram-ais au XVI« siecle. — R. Radouant.
Recherches bibliographiques sur G. du Vair et Correspondance
inedite (Schl.i. — L. G. P^lissier. Les Correspondants du
dnc de Xoailles iForts.i. — V. Giraud. Bibliographie des
ceuvres de Taine iSchl.X — E. Huguet. Rigal. V. Hugo
poete ^piqne. — P. B.. Pr. Merim^e, Lettres infidites. — P.

B.. A. de Blangy. Lettres de Barbey dWnrevilly ä M. Tr6-
butien.

BuUetindesParlersNormands Aug. Okt. 1900: Ch. Guerlin
de (int r. Notes dialectologiqnes. — E. Levallois. Dialosue
en patois de St.-Martin-de-Sallen. — Butct-Hamel. Conj.

du verbe etre en patois du Bocage Xormand. — Ders..
Patois de la region de Vire. — Ozenne. La Flore Nor-
mande.

Archirio glottologico italiano diretto da G. J. Ascoli.
Vol. XV. Fase. ü. In gr. 8». S. -247—410. Inhalt: De
Bartholoma eis. Spoglio del Codex diplomaticus eavensis
(Forts.). — Nigra. Note etimologiche e lessicali. 4» sgrie.

— Ascoli. Intorno ai continnatori neolatini del lat. ipsu —

.

ed altro. — De Bartholomaeis. Spoglio del Codex diplo-

maticus eavensis (Forts, n. Schi.). — Salvioni. Lomb.
skerpa, ed altro. — Pieri. I riflcssi italiani dellc esplosive

sordc tra vocali. — Flechia. Giov. et Gius.. Note diverse.
— .\scoli. Appendice all' Intorno ai continnatori ccc. —
Giacomino. La Lingua dell' Alionc.

Snpplenienti periodici all" Archivio glottologico italiauu
dcdicati u indagini linJ;ui^^tiche estranee o non lin)itati

al neulatino, e ordinuti du G. J. Ascoli. Uisp. Vll.

In gr.-K». S. 97. Fr. 4. .")(>. Inhalt: Bonelli. H dialetto

maltese (Forts.*. — l'ascal, Di alcuni fenomeni di assi-

milazione nel latino. — .\scoli. Intorno agü aggetivi pro-
nominali dell' antico irlandese: m li. cicli ccc.

Giornaie storico delja letteratura italiana XXXVI. Ü (
—

Facs. lOHj: Br. Cutronei, II '('ontrasto di Tonin e Bi-

ghignol' e due ecloghe maccheroniche di Teotilo Folengo. —
Lnzio-Renier. La coltura e le relazioni letterarie d'Isa-

bella d' Este (Jonzaga. II. Le relazioni letterarie. H. Gruppo
lombardo [Corte letteraria del Moro; B. Hellincioni: Gaspare
Visconti (.\pollinare Palnungoi: Gabutto del Carretto; Paido
Giovio; M. Girolamo Vida; ßcncdetto Lampridio (Teotilo da

Caravaggio): Giason del Maine; Veronica Gambara]. —
Guido Marpillero. Werther. Ortis e il Leopardi. — L.
Fabris. Di un copione della 'Ricciarda' di l'go Foscolo con
note e correzioni autografe. — Rassegna bibliograflca: C.

Cipolla. P. Mandonnet. Siger de Brabant et 1" Averroisme
latin an XUI' siecle. — G. Gentile. Spingarn. A history
of literary criticism in the renaissance. — U. Cosmo.
Belloni. II seicento. — BoUettino bibliogratico : V. Tnrri.
Dizionario storico della letteratnra italiana (R.). — II

Condaghe di S. Pietro di Silki. testo lugudorese inedito
dei sccoli XI—XlII pubbl. dall dott. G. Bonazzi iG. L.). —
C. Marchesi. Bartolomen della Fönte. Contributo alla

storia degli studi classici in Firenze nella seconda metä del

Quattrocento (R. S.'). — M. Poren a. La poetica allieriana

della tragedia. Estr. dagli Atti della R. Accad. di Archeo-
logia. Lettere e Belle Arti di Napoli (Em. B.). — Gius.
Bindoni. La topograüa del romanzo 'I promessi sposi'. II:

L'esilio: A. Manzoni. I promessi sposi. Ed. curata nel testo
da A. Cerquetti. prec. da cenni biogralici di L. Beltrami
(R). — Annunzi analitici: Ram. Ortis. Sülle poesie 261

—

268 del cod. vat. 3793 attribuite a Ciacco dell' Anguillara.
— G. Federzoni. Diporti danteschi : la Vita Nuova e

quando fu composta la Vita Nuova. — E. Bellorini. Xote
sulle traduzioni italiane delle 'Eroidi' d'Ovidio anteriori al

Rinaseimento. — A. Segarizzi. Della vita e delle opere
di Michele Savonarola medico padnvano del sec. XV. — E.
Plana. Ricerche ed osservazioni suUa vita e sugli scritti

di Celio Calcagnini. umanista ferrarese del sec. XVI. — M.
Vattasso. .\nt. Flaminio e le principali poesie dell' au-
tografo vaticano 2870. — L. Gatta. Gerolamo Tida e la

Cristiade. —
- .1. Paquier. De Philippi Beroaldi junioris vita

et scriptis. — Dom. Tordi. II codice delle rime di Vittoria
Colonna. appartenuto a Margherita d' .\ngouleme. scoperto
ed illnstrato. — R. Mazzone. Le rime profane di Vittoria

Colonna. — D. Grasso. L' .\retino e le sue commedie. —
Ugo de Maria. La favola di Amore e Psiche nella

letteratura e nell' arte italiana. — G. B. Gerini, Gli

scrittori pedagogici ital. del sec. decimosettimo. — A.
Borzelli. I capitoli ed nn poemetto di Camillo Pellegrino
il vecchio. — F. De Simone Bronwer, Don Saverio.
Macchietta napolitana. — A. Marchesan. Della vita e

delle opere di Lorenzo Da Ponte. — G. Gandolfi. La con-
tessa Teresa Malvezzi e il sno salotto. — P. Micheli.
Letteratura che non ha senso. — Pubblicazioni nuziali: Br.

Cotronei. Postille pariuiane. — Dino Provenzal. L'nltiraa

festa nnptiale in casa i Danthi descripta da messer Ginsto
Pilonni gentil' huomo veronese. — Fr. Flamini. L'ordina-
mento dei tre regni e il triplice signiticato della Commedia'
di Dante. — G. Biadego. Lettere inedite di Silvio Pellico

a G. B. Carlo Giuliari. — Bin. Sperati. Rime del sec. XV
da un codice della Divina Commedia posseduto dalla biblioteca

comunale di Bologna. — C. Salvioni. Bibliogratia dei

dialetti ticinesi. — F. P. Lniso. I'n cimelio umaiüstico.
— Comunicazioni ed appunti: G. Bertoni. Appendice al-

l'articolo 'Studi e ricerche sui trovatori minori di Genova'.
— L. (i. Pflissier, La Mort d" Alfieri et M. d" Ansse de
Villoison.

Studi e documenti di antica letteratura italiana (Hrsg.
G. Cardncci; Verleger: Zanichellii. 1: Mich. Barbi, La
raccolta Bartoliniana di rime antiche e i codici da essa
derivati.

Giurnale Dantesco Anno VIII : Serie terza. quaderno IX : N.

Zingarelli. Dante e la Puglia. — X. Quarta. La rnina
del vento nel canto de' Inssuriosi. — M. Morici. Di una
Dhina Commali'i vindeliniana postillata da un pocta sanse-
verinate del sec, XVI. — L. M. Capelli. Dante c Voltaire.
— Rivista critica e bibliogralica : S. De Clüara. Della

Psicologia coUettiva di P. Rossi. e del Delitto nell' arte di

B. Alimena. — (i. Poggi, Le 'Rime' di Dante da Maiano
ristampate da (i. Bertacchi. e le 'Rime' dell' Orlandi rive-

dute da E. Lamma.

BoUettino della Societ« dantesca italiana N. S. VII. 7-8:
P. L. RambaUli. Bericht über die .\rbciten von Volkmann.
Bassermann und Kraus über Dante nnd die Kunst. — VII.
9— 10: C. Salvioni. Gindecca.

Literarisches Centralblatt 46: Bassermann. Dantes Spuren
in Italien. — L. Fr., l'rban, Owenus nnd die deutschen Epi-

grammatiker des 17. Jahrb. — 47: -nn-. Landnamabök
1 III. Hauksbiik. Sturlubi.k. Melabök. I'dgiven af det

kongelige uordiske Oldskrift-Selskab. — Wielands Werke
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hrsg. von Gotth. Klee. — Kirn, (roethes Lebensweisheit in

ihrem Verhältnis zum Christentum. — 48: (J— r, Suchier
und Kirrh-Hirschfelcl. «ieschichte der franz. Literatur. — L.

Fr.. I.ihau. Küniu- Eduard 111. von England und die (irätiu

von Salislmry, dargestellt in ihren Beziehungen nach Ge-

schichte. Sage und Dichtung unter eingehender Berück-
sichtigung des pseudo - skakespeareschen Schauspiels 'The
Kaigne of King Edward the Third'. — (.'. Weitbrecht.
lierger. Studien und Kritiken. — W. .Streitberg. Erdmann.
Die Bedeutung des Wortes. — x. Tille. Die (ieschiclite der

deutschen Weihnacht: Yule and Christmas. — 49: -ltz-(T..

Christian von Troyis. Der Karrenritter und das Wilhelms-
lehen. Hrsg. von Wendelin t'oerster. — H. C.. Cross, The
development of the English novel. — H. Maync. Heilhorn.

Novalis der Komantiker: Xovalis' Schriften. Hrsg. von ('.

Heilhorn.

Dentsche Litei aturzeitung No. 40: .\chelis. Moritz Lazarus.
Münz. Moritz Lazarus: von Bruchniann. — Manitius.
Beiträge zur Heschichtc des Dvidius und anderer römischer
Schriftsteller im Mittelalter, v. Kroll. — Griechische Epi-

gramme und andere kleinere Dichtungen in deutschen Leher-
setzungen des XVL u. XVU. .lahrh.. v. Drescher. — Alb.

H. Smyth. Shakespeares Pericles and .\pollonius of Tyre;
Märkisch. Die altenglische Bearbeitung der Erzählung
vom .\pollonius von Tyrus. v. Petsch. — Montaigne, Aus-
gewählte Essays, übers, v. Kühn. v. Ph. .\ug. Becker. —
Meisner und Geerds. Ernst Moritz Arndt, v. Andreas
Fischer. — Steinschneider. Der Aberglaube, v. Samter.
— Kuhnau. Der musikalische Quacksalber, hrsg. v. Benn-
dorf. V. Nagel. — 41: Geering. Iiie Figur des Kindes in

der mhd. r>ichtung. v. Martin. — Witkowski, Goethe, v

Strack. — Gedichte Goethes ins Lateinische übertragen v.

E. Fr. Haupt, v. Thieme. — 42: Kanftl, Tiecks Genoveva
als romantische Dichtung, von Walzel. — The Christ of

l'ynewmlf. translated by Whitman. von Holthausen. — 4.'):

(rottlieb. BiUhcrsammlnng Kaiser Jlaximilians L. von
Schwenker. — Holthausen. .\ltsächsisches Elementarbuch,
V. Kluge. — Casehnann . Gutzkows Stellung zu den religiös-

ethischen Problemen seiner Zeit. — Boutroux. I'ascal.

V. Ph. A. Becker. — .Tühling. Die Thiere in der deutschen
Volksmedizin alter u. neuer Zeit. v. Bartels. — 44: Keichel,
Sprachpsychologische Studien, v. Bruchniann. — .loh. .Tak.

Bodnier, Denkschrift zum ('\'. Geburtstag, v. Muncker. —
Zimmermann. Die Totenklage in den altfranzosischen

Chansons de (ieste. v. Appel. ~ Dahn. Die Kiluige der
Germanen. Till. 6. v. Hahn. — 45: Evans. Beiträge zur
amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte, v. Schön-
bach. — 46: Knauth. G(jethes Spraclie und Stil im .\lter,

V. Pniower. — Nutt. The fairy mythology of .Shakespeare.

V. Martin. — Kinderreime. Lieder und Spiele, hrsg. v.

Fromme), v. Petsch.

Göttiiigische jjelehrte Anzeige« l(i'2. H: W. Cloetta. Die
Fabeln der Marie de Fr:ince. hrsg. v. \S arnkc

Sitzungsberichte iler Kgl. prenss. AUadeniie der Wissen-
schaften zu Berlin. Pliil. bist. Klasse. 1900. Heft 4,"):

F.. Schmidt. Da.s Verhältnis der deutschen Volksschauspiele
zu -Marlowes Tragical history of Dr. Faustus.

Nene Jahi-biicher für das kla.ss. Altertum. Geschichte
und deutsche Literatur III. ö. u. (i. Bd., Heft !l: O.

Ladendorf. Erich Schmidts Lessing.

Vorträge und Aufsätze aas der Comeuiiis-Ueseliscliaft
H, >: ly. Keller. Die deutschen (iesellschaften des IS. .lahrh.

und die moralischen Wochenschriften.
Lehrproben nud Lehrgänge 6.3: Sütt erlin. Die deutsche
Sprache der (ietrenwart.

Südwestdentsche Schnlblätter 19(KI. 11: .1. Haas, Ueber
die Bedeutung des Konjunktivs im Neufranzösischen.

(iymnasinm IH, 22: Krön. Zur Reform der französ. IJecht-

schreibumr.
Neues Korrespon<lenz- Blatt für die Oelehrten.schulen
Württembergs XTL Kl: IJauineister. (Jaede. Schillers

.\bhandliinL' , Leber naiv(- und seiitiineiitalische Dichtung".
Korrespondenzblatt des Oesamtvereins dvr dentsrlien

Gescliichts- und Altertnmsvereine 7 u. S: .\. Sehiber.
Zur I irtsiianu iiforschung.

Nachrichten über deutsche Altertiinisfunile XI. 2: A.
Götze. Handluschläge und Form germ.anisclier Schilde der
provincialrömischin Zeit.

Protokolle über die Sitzungen des X'ereins für die Ge-
schichte Gottingens IS'.«): .M. Heyne. Jlittejalterliclier

Burgbau mit Bezug auf die Borgen in der Güttinger (iegend.

— Seedorf, Ein altes plattdeutsches Göttinger Lied. —
M. Heyne, .\lter landwirtschaftlicher Betrieb in unserer
Gegend.

Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte
nnd Altertumskunde vni. 1: Härtung, Feuersegen aus
Anhalt.

Mitteilungen nnd Umfragen zur Bayerischen Volkskunde
VI. H: n. Brenner. Hausbanforsclunig in Bayern.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen rO. 2: A. Bernt. Der Hohenfnrter deutsche

Psalter des 14. .Lahrh.

Zs. für österreichische Volkskunde VL 4: .Tosef Blau.
Inman und Bauer in den tirtschaften der Pfarre Rothen-
haum. — Karl Reu sc hei. Das geistliche Kartenspiel. —
F. Branky, I>as Bärentreiben. — E. K. Blümml, Ein
niederösterreichischer Hochzeitsbranch des 18. .Tahrhunderts

;

agrarische und Bienengebräuche aus Dberösterreich und
Steiermark. — H. .\nkert. Bauopfer im nördlichen Böhmen.

Korrespondeiizblatt des Vereins für siebenbürgiscbe
Landeskunde XXIII. KL H. IC. Märchen vom (ilück.

^Alonatsblätter für deutsche Literatur V. Z: L. Kiesgen.
Heinrich von Kleist.

Liter. Echo III. 8: .lellinek. Betz, La litt6rature comparee.
— F'ränkel, Zöllner, Einrichtung und Verfassung der

-Fruchtbringenden Gesellschaft".

Allgemeine Zeitung Beilage '.'48/49: .1. Minor. Die Dä-
monologie in Goethes Faust

Museum VIIT. 10: E. T. Kuiper, Ten Brink. Romans in

proza Atl. 1— 4. — Salverda de tirave. Des Coninx Summe,
uitgeg. door Tinbergen (Inleiding). — Boer. Michels. Mhd.
Elementarbuch. — Logeman. Liebau, König Eduard 111.

und die (rräfin von Salisbnry dargestellt in ihren Beziehungen
nach (ieschichte. Sage und Dichtung.

Nederl. Speetator 1900. 4.j: (iallee, (.'romhout. Skeireins

aiwaggeljoiis pairh lohannen.
Tlie Academy 14S8: Rawnsley, Memories of the Tennysons.

The Atheuaeuni • 810: Chronology of Baeda, death of King
[

Alfred. — liSll: .Anscombe. The date of King Alfred's

death.

Pedagogisk Tidskrift 1900. 8; Karl Gustav Westman. om
förhällandet niellan Subjekt och predikat i nnsvenskan.

Ord och Bild 1900, 8. 584—591: W. Söderhjelm, tiaston

Paris.

Revue critiqne 48: F. Piquet. Hagen. Der Gral: Wolframs
von Escluiibach Parzival nnd Titurel hrsg. und erklärt von
K. Martin. 1. — R.. Le croiiache italiane nel medio evo.

descritte da Ugo Balzani. 2» cd. - Ch. Bastide. Van
Dam et Stoffel. William Shakespeare, prosody and text. an

i

essay in criticism. — A. Thomas. Ive. I dialetti ladino-

veneti delT Istria. — 49: V. Henry. Hock. Die Vampyr-
! sagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur. —

.A. C. Langmesser. .lak. Sarasiii. F^in Beitrag zur Geschichte

der (renieperiode. — Ch. Dejob. Volpi. 11 Morgante Maggiore
di L. Pulci. testo e note. ;t vol. — .")0: .1. Toutain.

' Schuchardt. Römisch - germanische l-'orschung in Nord west-
deutschland. — Ch. Dejob. A. de Margerie. Dante. La

1 Divine Comi5die. Traduction en vers francais. - P. Brun.
Comment a vecu Stendhal. Preface de C. Stryienski. — .1.

Kont. Xenopol. Magyars et Koumains devant l'histoirc.

Journal des Savants März: T,. Delisle. l'n troisieme

mauuscrit de sermons de saint Bernard en fran(;ais. —
.\vril: F. Bruneticre. La bibliotheque de Bossuet.

, Revue pol. et litt. 16: P. Stapfer, .\grippa d" .\ubign6 et

I

Victor Hugo. — M. Henriet, La .premiere- d' Iphig^nie

j

(von Racine, am ;!l. Dezember 1674. wie sich jetzt erst ans
I einer eben gefundenen handschriftlichen Notiz einer dabei

! gewesenen Dame ergiebti. — 17: .1. Mairet. l.'n journaliste

cn jupons (Miss Kate Field; aus .Vnlass des ihr Leben cr-

zähltiideu Buches ihrer F'reundin Lilian Whiling'). — 18:

E. Fagiiet. Sur l'ltalie contemporaine (über Ernest Tissot.

Los sept Plaies et les sept Beautes de Tit. coiitemp.l. —
19: B. Vallery-Railüt, La vie de Pasteur. Enfancc et

jeunesse laus einem im FIrscheinen begriffenen Buche). —
L. Barracand. Madame .leiu Bertheroy. — 20: (L Lanson.
Le« debuls de liiiiprimerie ä Paris (im .\nscliluss an den
eben erschienenen ersten Hand der Histoire de l'impr. en
France au XV« et an XVI« siede par .\. Claudini. — 21:

P. Barbera. Le röte de la presse dans laffranchissenient
de riralie.

Revue des «'«iirs et Conferences IX. 1 : E. Faguet. Voltaire

critique ile Shakespeare. — G. Larroumet, Sedaine. —
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Les nouvelles tolfrances orthosrraphiqnes. Arete ministSriel.
— _': (t. Larroumet. Beaumarchais. — Ch. Bejoh. V.

Hugo: Feil da CM et Fiein Viel. — Y. Egsfer, Le Theätre
de Racine : .V;Y/)Wrf(/<p. — H: E. Faguet. .Tngements de
Voltaire snr Pope. Addison, Swift, Corneille. Meliere. JIoii-

taisrne. lialielais. Beaumarchais. — 4: G. Larronmet. Dncis.
— H. Fonquier. Le Thfätre de Moliere : Tartuffe. - ö;

E. Faguet. Les idiJes litteiaircs de Pascal.

Revne universitaire l.">. .luli UKK): Ch. Dejob. ä propos de
la partie honnete du liecamerun de Boccace.

Revne des lettres franpais-es et etrangeres 2: A. de
Treverret. Idies de Francis Bacon sur lecriture et sur
les langues. — G. Jlichaut. Sur le romantisme. — .S: L.

Mis. L'iSpisode d' Helene dans le second Faust de Goethe.
— 4: E. f5onrciez. La simplitication de la syntaxe fran-

cnise.

La Grande Revue 1. Xov : Victor Hugo, Lettres ä la lianeee

ipuWiees par M. Paul Jleurice). — A. Beaunier, Le poetc
Henri de Kegnier.

Le CorreS] ondnnt 10. .Tuli: G. Bertrin. Problemes d'histoire

litteraire a priipos de Chateaubriand. II. Le voyage en
Amerique de Cliateaubiiand est-il unc lictiony

Annuario degli studenti Irentinl A'I: F. Pasini, La pas-
quinata attribuita a Torquato Tasso studente a Bologna.
— E. Broll. Lande e sacre rappresentazioni nel Trentino.

Atti e niemorie della R. Depntazione di storia patria
per le provincie di Roraagna XVIII. 1—3: A.Battis tella.
t'n processo per un bonetto. — Fr. Torraca. :Su la 'treva'

di G. de la Tur.

Atti della R. Accadeiuia Peloritana XIV: V. Saccä. In-
torno ad alcune illustrazioni tigurative della Divina Com-
raedia.

Atti e meniorie della r. Accadeiuia di seienze, lettere ed
arti di Pailova. Anno Cl'CI.lX. X. S. vol. XVl! disp. 1—3: '

E. Teza. l)i un hiogo da rivedere nel commento di G.
;

Boccaccio alla Comnudia. '

Flegrea ö. .luli; F. D'Ovidio. Le tre tiere della selva dan-
tesca.

I! Saltizzese IV. 1—1: D. Chiattone. Silvio Pellico giorna-
lista.

La biblioteea delle scnole italiane IV. 4-7: A. Fiain-
uiazzo. Cüutributo agii studi sul Mascheroni.

La Ciiltura XIX. ö: A. Cervesato, Fr. Xovati. indagini e

postille dantesche. — .1. Subak, Das Zeitwort in der Mund-
art von Tarent.

L"Ateneo veneto XXIII. 2. 1: A. Foä. Isabella Teotochi Al-
brizzi aus einem Werk 'L'amore in l'go Foscolo').

Le Grazie II. 2: F. Guglielmino. Xoterelle manzoniane.

L'Umbria III. 3. 4: F. Gnardabassi. Dante a Perugia. —
<T. Deirli Azzi. II dialetto perugino nel sec. XIV. — 9. 10:
G. I)egli Azzi. 11 giornalisino nell' liubria.

Memorie della R. Accademia delle seienze di Torino.
IL Serie vol. .tO: B. Sanvisenti, Snl poema di Uggeri il

Danese.
Misc-ellanea storiea della Valdelsa VIII. 22: A. Ferrari,
Le rinie di Tirino da Casteltiorentino rimatore del sec.

XllJ. — .1. Luisi. 'Sapia' nel Canto Xin del Purgatorio e

la battaglia di Colle. — 23: M. Cioni, Per una commedia
Utt:\ dai Poggibonsesi a Casteltiorentino nel lö39.

Natura ed ai-te lilÜO. 15: P. Nurra, La danza di societii

lino al XVIH secolo. — Ifi: V. Bartolotti, Lorenzo Ma-
scheroni.

Nuova AntoloKia (iS.ö: .1. Del Lungo. II priorato di Dante
c il palazzo de! popolo tioientino nel sesto centenario. —
ß88: A. Austin. II concetto realistico deir ideale in Dante.
— ()S!): Cl. üertieri Attili, A proposito del sesto cente-
nario di Guido Cavalcanti. — 094: G. A. t'esareo, La
fautasia di-ll' .\riosto.

Nuovo Arcbivio veneto XIX. 2: L. Frati. l'n pocmettn in
lodi' di ( uterina Coi-n( r.

pHgine Kriulane Xll. 12: .M. Dstermann. La poesia dia-
lettale in Friuli ^aucli als Buch t'dine. tip. Del Bianco er-
schienen).

Kassiegna abruzzeHe di storiu e d"ai-te IV, 10: G. Pansa.
I!aiii!M|,(|i, |,c]ii(lo ili ."^nlmona r un ignoto sno poenietto sul-
1' in<'ir(iiia/i(iiie di Cb iiientc \'ll.

RasKetina bibliogratioa della letteratura italiana VIII. 7.

S: .\. .Micliiili. .^pigolature lotiioliane.

Russej^lia niizionale 113: K. P.ertoliiii. II sentimento reli-

Liioso dil Miinzoni v dellu Chateanbiiand. - 114: G. l)e

Lorenzo. Lettere inedite di X. Tommaseo. — A. G. Bar-
rili. Fra Geraldo e il sno poema.

Rendiconti del R. Istituto Lombnrdo XXXlll. 15. 16: F.

Xovati, Duc vetnstissime testimonianze dell' esistenza del

volgare nelle Gallie ed in Italia esarainate e discusse.

Rivista abruzzese XV. 8—9: D. Provenzal. Scipione Maffei

e G. Tartaiotti a Borna nel 1739. — E. Debenedetti.
Piange o pungeV iPurg. VIII, G).

Rivista dalmatica II. 2: M. Bartoli. Dne parole sul neo-
latino indiiiino di Dalmazia (nota sul dialetto ormai spent"
di Veglia'.

Rivista d'Itsilia III. 6: (i. Chiarini. Lettere inedite di F.

Foscolo a Isabella Teotochi Albrizzi. — F. Flamini. Danti-

e lo 'stil novo". — III. 8: G. Pardi. Un" amant« dell' Ariosto.
— III. 9: G. Mazzoni. Lorenzo da Ponte.

Rivista internazionale di seienze sociali e discipline
ausiliarie XXIV. 91— 9:5 : F. Ermini. 11 giubileo del Tre-
cento lispirazione della 'Diviua Commedia'.

Rivista li^ure di scieuze, lettere ed arti XXII. 3 : A. No-
va ra. lii Irtterato del C^Uiattrocento (Fr. Filelfo).

Riv sta musicale italiana VII. 4 (1900): E. Maddalena,
Libretti del (Joldoni e d'altri.

Roma letteraria VIII, 14: (J. l'rbini. L'estetica dantcsca.

TridentUDi III. 2: G. Suster, Le origini del volgare nella

Valsngana bassa.

Neu erschienene Bücliev.

Ciliar in i, Gins.. Studi e ritratti letterari. Livorno. (<iusti:

|.\rtikel über Bums. Shellev, Byron. Carlyle. .Swinburne.

Körner. Goethe. Heine]. öOl' S. 16". L. 4.

"

Estlander, C. G.. Vitterhetens utveckling hos de nvare folken

i medeltiden. 1. Helsingfors. G. \V. Edlund PJtH). 448 ,<.

8°. [Eine zusammenfassende nnd referierende Darstellung
der Literatur des Mittelalters.]

Festschrift zur 3K jährigen .lubelfeier des fiirstl. Stol-

berg"sehen livninasiums zu Wernigerode. Hrsg. vom Lehrer-
kollegium der Anstalt, gr. 8». 11. '^27 S. m. TAbb. Jl. 4.,tO.

jDarin: Drees. H.. Altfranzösische Funde. Ein Marienlied
des 14. .lahrh. und sieben Abendmahlsgebete, nach einer

Handschrift der fiirstl. Bibliothek zu Wernigerode. (13 S.

m. 1 Abbildg.) M. — .70. — Lehmann. ({.. Gedichte von
Schülern des Wernigeröder Lyceums aus der Mitte des 18.

.Tahrh. 31 S. M. —.75. — Seiler. F.. Die aristotelisclie

Deiinition der Tragödie im deutschen Unterrichte. 23 S.

M. — . 90.] Leipzig. Fock.
Montuori. prof. Salvatore. Xote letterarie. Xapoli. tip.

Tramontano 19(M>. 16». p. 34. fl. Giulietta e Romeo. 2.

Un plagio del cinqnecento. 3. -La novella dei capponi. 4.

Una seconda fontc. 5. Una novella agginnta. 6. Una
postilla dantesca.]

Saintsbury. George. A History of Criticism and Literary
Taste in Enrope. Front the Earliest Times to the Present
Day. iln3vols.i ^'ol. I. Classical and Medi;eval Criticism.

Svo. pp. 5.6. London. W. Blackwood. 16/

Ten Brink. .lan. l'omaris in Proza. .\tlevering l -4. Leiden.

E. .1. Brill. Vollständig f. 7.50.

Zocco. Irene. Spig(dando. Catania. Niccolö (riannotta tip

edit.. 190t). 16«. p. vj. .125. L. -'..iO. [l. Ronsard. -2. 11

Fülk-lore di Sliakspeare. 3 Giovanni Keats. 4. D' alcune

forme metriche antiche risuscitate dai poeti moderiii. ä.

Gl' idilli d.l re.]

.\bhandluiigen. hrsg. von der Gesellschaft für deutsibc

Sprache in Zürich. VI. gr. 8". Zürich. Zürcher & Furrer.

M. !?.''.j. [VI: Ilügli. E.. Die romanischen Strophen Inder
l)ichtung deutsclier Romantiker. Vll. 102 S.]

Beitrage zur dentsch-biihniisrlicn \'olkskuiide. Im .\uftragc

der (iesellsdiaft zur Förderung deutscher Wissenschaft.

Kun.st und Literatur in Böhmen geleitet von A. HaulTen.

III. Bd. 1. Heft. gr. 8°. M. 2. [1. Ainmann, .1. .1..

Volksschauspiele aus dem Böhnierwalde. (Tcsammelt, wissen-

schaftlich untersucht u. hrsg. 3. Tbl. XXIII, 160 S.|

Berdrew, Otto. Frauenbilder aus der neuereu deutschen
Literaturgeschichte. Mit 11 Bildnissen in Lichtdruck. ". Au(l.

gr. 8». \\U. 421 S. Stuttgart. Greiner & Pfeiffer. M. 6.

BnrL'üraf. .Inl.. Schillers Krauengestalten. 2. .VuH. Stutt-

gart. Krabbe. 8». XV. 488 .><. M. '5.

Des Cor. inx Summe, uitgegeven door Dr. I\ C. Tinbergen
Inleiding'. Bibliothek der Middeincderlandsche Letterknnde

.\ll. 64 li.'). GroninL'eu. .1. I!. Wolters. I'r. fr. 3.
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Festschrift zum 75 jähritcen .Tuhihium des ksl. Sächsischen
Altcrtumsvtrfiiis: ". (Umiud, .loliaiiucs Keusch von Eschen-
biich. Humanist. Theolog. Mediziner.

(jedichte. Die. des Könisis vom t)doii\\ald. Zum fersten Male
vollstaiidifr hrs^r u. m. c. Einleit. vers. v. Edw. Schröder.

[Aus: ...\rcliiv für hess. (iescliiihtc und Altertumskunde".]

gr. S". t)j S. Itarmstadt. A. Kergstritsser in Komm. M. 1..Ö0.

(luethes Faust. Erster Teil: Entstehungssreschicbte und Er-
klärung v. .T. Minor. 2 Bde. XVl. r78% IV. -.^Sfi S. Gross-
(iktav. Stuttgart. Cotta. (üb. M. 8. Eleg. geb. it. Kl.

(irienberger, Th. v.. Untersuchungen zur gotischen Wort-
kunde. [Aus: .Sitzungsber. d. k. .Vkad. d. Wiss."] gr. 8°.

272 .•^. Wien, Gerold." In Komm. M. 5.80.

Grossheim. Emil v.. Lexikon zur Schiller -Literatur. Bio-

graphisches Nachsclilagebuch über diejenigen Personen, mit
welchen Schüler vorzugsweisf verkehrt, oder über welche
derselbe in seinen Schriften ein Urteil gefällt hat und über
die Schriftsteller, welche .über ihir geschrieben haben.

. gr. 8". 4i S. Quakenbiück. E. Eckhartr M. 1.

Henry. V.. Le Hialecle alaman de l'olmar i Hante-.\lsace i en
1870 (Grammaire et Lcxitjuei. In-S". XIV-i'44 p. Paris,

libr. .\lcan. fr. 8. [Bibliotheque de la Facultö des lettres. XL]
Houben. H. 11.. Gutzkow- Funde. Beiträge zur Literatur-

und Kulturgeschichte des 19. .Tahrh. Berlin. A. L. Wolff. 8».

Koch, Max. Geschichte der deutschen Literatur. Geschenk-
ausgabe. 2. Aufl. 8". a85 S. Leipzig, (i. .1. (loschen. M. :''.

Matthes. A.. Migum. (ioethes Herz. Ein Seelenaufschluss
in ö Tln.: Herz' usaulschluss. Dichtungsonfscliluss und
Lebensaufschluss. Mit einem Titelbild u. 6 in den Text
L'edruckteu Illustr. nach z. T. unbeachteten Griginalen.
gr. 8°. \'1II. 1.52 S. Schkeudiz-Leipzig. SchSfcr. M. 4..50.

Mey . (urt. l'er Meistergesang in Geschichte und Kunst. Aus-
führliche Erklärung der Tabulaturen. Schulregeln. Sitten
und (Gebräuche der Meistersinger, sowie deren ;Anwendung
in lüchard Wagners: .Die Meistersinger von Nürnberg-.
Mit 2 Faksimile-Beilagen nach Hans Sachs und Hans Vogel
.Neuausgabe, zweite, auf Grund handschriftl. l^ueljcn-

forschungen und aiuleren Studien giinzlicli umgearbeitete u.

bedeutend vermehrte .\ut!. Leipzig. Verlag von Herrn. .See-

mann Nachf. Pr. M. 7.

nlrik. .\ . Danske heltesaan. -l". Kopenhagen, G. G. E. (iad.

kr. 6.

Saxo Grammaticus. Die ersten neun Bücher der dänischen Ge-
schichte. Uebers. u. erläutert v. H. .lantzen. 2. Heft. gr. 8".

XIX u. S. 161— 5:-!r. Berlin. Felbcr. M. 8.

lirader. G.. Hcaliexiknii der indogermanischen Altertums-
';unde. (irundzüge einer Kultur- und Viilkergischichte .-^It-

luropas. L Halbbd. gr. 8». S. 1 5(iO. Strassliurg, Trübner.
M. 14.

Süderhjelra. Werner. Karl .\ugust Tavaststjerna Eu lef-

nadsteckning. Helsinsrfors (Schriften der Schwedischen Lit-

teraturgesellschaft XLVl). ai'4 S. gr. 8'. [Eine Biographie
des 1898 verstorbenen, sehr hervorragenden jungen finn-

landischen Dichters.]

sosnosky. Th. v.. Die deutsche Lyrik des 19. .Tahrh. Stutt-

gart. Cotta. H". M. 5.

Stilgebauer. Edw.. Xeidhart von Reuenthal. Der Koman
eines Minnesangers. Jlit einem Vorwort des Verl. und 1

Abbild. Halle. G. Hendel. BJbl. der Gcsamtliteratur 14tl6

-14118. VIIL 191 S. 8". M. 2.

Tille. A\., Die Faustsplitter in der Literatur des 16. bis iS.

.lalirh. nach den ältesten Quellen hrsg. 6. Heft. Berlin.
Felber. XXXXVIII, S. 977-1 152. M. 5.

\ ilmar. A. F. ('.. (ieschiehte der deutschen Xationalliteratur
.5. i'.Iub.; Auflage. Mit einer Fortsetzung 'Die deutsche
Xationalliteratur vom Tode (ioethes bis zur Gegenwart' von
\d. Stern. Marburg. Elwert. 778 S. 8°.

^ "gt. !•".. Schlesiens volkstümliche Ueberlicferungeii. Samm-
lungen und Studien der Schles. Gesellschaft für \'i)lkskunde.

I. Bil. Weihnachtsspiele. Mit Buchschmuck v. M. Wisliccnus.
'•wie 4 (iruppenbildcrn der Hatzdorfer Weihnachtsspiele.

-r. 8". XVI. 5110 S. Leipzii.'. Teubner. M. 5.20.

Vorträge und .Aufsätze aus der t'omenius- Gesellschaft. 8.

.lahrg. 2. Stück, gr. 8». M. .75. [2. Keller. L., Die
Icutschen (iesellsciiaften des 18. .Tahrh. und die moralischen
Wochenschriften. Ein Beitrag zur (ieschiehte des deutschen
liiblungslebens. 21 S. M. ,— .75.|

Wriu'ht. .).. I'rimer of the Gothic Langnage. '2. .^uHaire.
' ixford. 288 S. 8».

ischungcn. literarhistorische. Hrsg. v. .1. .>cliick u. M.

FTh. V. Waldberg. XIV. u. XV. Heft. gr. 8". M. 8.(iO.

[XIV: (4rumbine. H. C. The Misfortnnes of Arthur by
Thomas Hnirhes and othcrs. Ed. with an introduction. notcs

and glossary. Vil. 265 S. M. (i. - XV; Haber. J.. .lohn

Heywood's "The Spider and the Flie'. Ein Kultnrbild aus
dem 16. .Tahrh. XL 113 S. M. 2 60.]

Gutermann, , Shakespeare nnd die .\ntikc-. I'rogr. Heil-

bronn 190O. 28 S. 4". Leipzig. Fock
üunning. .T. P.. Moore: Poet and Patriot. London liKHI.

8». 246 pp. M. 4.20.

Kellner. L.. Ein .Tahr in England 1898-1899. 8». S. 41{ S.

Stuttgart, .T. G. Cotta"sche Buchh. Nachf. M. 4..50.

Macaulay, Essay on Milton. With Introduction and Notes
by Thomas Paisfe. 12 mo. London, Moffatt & Paige. 1/6

Morte .\rthare. .\n Alliterative Poem of the 14 th Century,
frora the Lincoln MS. 'Written by RoIiert of Thornton.
Edit.. with Introduction. Notes, aud Glossary. by Mary
Macleod Banks. Cr. Svo. pp. 208. London, Longmaus. 8.6

Neilson. G.. .lohn Barbour. Poet and Translator. Svo. London,
Paul Trübner. I/Ti

Odell. (i. C. D.. Shakespearo's .Julius Caesar. Ed. with Intro-

duction and Notes. New York, Longmans. tirecn & Co.

1901).

(Ihn sorg. K. .Tohn I^acy's "Dumb Lady', Mrs. Snsanna Cent-
livre's 'I.j0ve's Contrivance' und Hmry Fielding's 'Mock
Doctor' in ihrem ^'erhältuis zn einander und zu ihrer ge-
meinschaftlichen (Quelle. Diss. Rostock liXtü. 6) S. 8".

PoUard. A. W.. The Travels of Sir .lohn Mandeville: the
Version of the Cotton Manuscript in Modern Spelling. London.
Macmillan 199.

Baleigh. W., Milton. London. E. Arnold. 8". sh. 6.

Shakespeares Life and Work. Being an Abridgement.
chietty for the Use of Students. of a Life of William Shake-
speare. By Sidney Lee. Portrait. Illusl. Cr. 8vo. pp. xiv
— 232. London. Smith. Eider & Co. 2/6.

Shelley. Percy Bysshe. Alastor. ou le tienie de la solltude.

poeme de Percy Bysshe Shelley. Traduit en prose francaise.

avec le texte anglais en regard et des notes. par .VI. Beljame.
2e Edition. In-16. X-155 pases. Paris, libr. Hachette et Cie.

fr. l.otr

Sie vers. E.. Zum angelsächsischen Vokalismus. Progr. gr. 4°.

60 S. Leipzig, Edelmann. M. 2.40.

Sprachproben, alteuglische. nebst einem Wörterbuche, hrsg.

V. E. Mätzner u. H. Bielintr. 2. Bd. : Wiirterbuch. LS. Us.
Lex.-8». .S. Abteil. S. 4(i5-624. Berlin. Weidmann. M. 8.

Studien zum <rermanischen Alliterationsvers. Hrstr. v. M.
Kaluza. 4. Heft. gr. 8». Berlin. Felber. M. 3. [4: Kuhnke.B..
Die alliterierende Langzeile in der mittelenglischen Romanze
Sir Gawayn and the grecn knight. 88 S. M. 3.)

Victor. W.. Das angelsächsische Runenkästchen aus .\uzon
bei Clermont-FVrrand. 5 Taf. in Lichtdr. mit erklär. Text.
In deutscher und engl. Sprache. 1. H»ft. Tafeln, qu. gr. 4".

Marburg. Elwert Für Heft 1 u. 2: M. 6.

.Wülfing. E.. Die Syntax in den Werken .\lfreds des (irossen.

II. 2: .\dverb: Präpositionen: Konjunktioneü: Interjektionen.

Bonn, Hanstein. XIX. S. 251-712. M. 15.

Andrea da Barbe rino. I Reali di Francia. Testo critico

per cura di G. Vandelli. Vol. II, 2. Bologna, Romagnidi
Deir Acqua. 8».

AriüSto, Lod.. L' Orlando furioso con note di .\ug. Romizi.
Milano. Albrighi e Segati 1900. 8".

Bellorini, Egidio. Note sulle traduzioni italiane delle Eroidi
d'Ovidio anteriori al rinascimento. Torino. casa edit. Er-
manno Loescher (tip. Vincenzo Bona». UKX). 8". p. vij. 85,
L. 2..Ö0.

Bene, Bart. Del, t)di XXVIII. Bologna, tip. della ditta Ni-
cola Zanichelli. 190!). 8°. p. 107. Pubblicate da Giosue
Carducci e Sevcrino Ferrari per le nozze di Alessandro .W-
bicini con Vittoria Binelli.

Bini, .Vrt.. Polibio e il Machiavelli. Montevarchi 1900. 8".

Boccace. Extraits de Boccace (en Italien) .-Vvec notes et

eclaircissements en fram.ais par Henri Hauvetti' In-18 Jesus,

IIL 176 p. avec 1 Portrait. Paris, (iaruier freres. edit. iCol-
lection publice sons la direction de M. Ch. Dejobj.

Born. Max, (ieorge Sand"s Sprache in dem Roman Les Mai-
tres souneurs. L Berliner Diss. 51 S. 8°. [Die vollständige
.\rbeit wird in Ebering's ,Berl. Beiträgen zur germ. u. ro-

raan, Philologie- erscheinen].

Brittain. M. S,, Historical primer of French phonetics and
inflcction. Gxford, Clarendon Press, \11, 108 S. 8». 2sh. Ud.

4
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Bufardeci. Cnrcio Oae.. Sn la vita letteraria del conte Bal-

dassare t'astiglione: studi. Ragusa. tip. Piccitto o Antoci.

19()0. 8». 177 p. L. 2.50.

Canevazzi. (Tiov.. I giovani e lo studio di Dante; discorso

per r inaugnrazione della societä modenese Dante .-Vlighieri.

25 maizo 190O. Jlodena. tip. lit. Forshieri e Pellequi. 1900.

8". 2« p.

Capasso. dott. Doui. Achille, I frafi in Masuecio Salernitano

[Tommaso Guardatoj. Parte I. Napoli tip. Nuova Unione,
1900. 8». 52 [I. Di un giudizio di Luigi Settembrini.

2. 1 papi e Masuecio. H. Masuecio. il cristiauesirao e la ehiesa.

4. Kagioni che indussero il Salernitano a dir male de'-

religiosi. — Estr. dal numero unico Charitas. Salerno. no-

Terahre 1899.]

Caraffa. Arturo. Xuovissimo di^ionario tasrabile italiano-

spagnuolo e spagnuolo-italiano . compilato sopra le ultime
edizioni dei Toeabolari di Martinez. Quintana. Salva. Del-

gado. Cormon e Blanc. eec.. preceduto da una piccola gram-
matica in ambe le lingue. Milano. easa edit. ligli di Angelo
Bietti tstab. tip. E. Keggiani). 1900. 24». 2 voll. (p. slviij.

531: xIt. 457).

t'assi. prof. (-lellio., Deir inflnenza dell' ascetismo medievale
suUa urica amorosa del dolce Stil nnovo. Yerona-Padova.
fratclli Drucker edit. iPadova, tip. dei fratelli Gallinai. 1900.
8». 106 p. L. 1.50.

Centenario. Nel primo, dalla morte di Lorenzo Mascheroni,
14 luglio liKK). a cura del prof. A. Fiammazzo. 8". 117 p..

con ritratto. L. 3. [1. Della Tita e delle opere di Lorenzo
Mascheroni; notizie di Aloisio Fantoni. 2. Dieci lettere di

Lorenzo Mascheroni. 3. Per una nuova biogralia di Lorenzo
Mascheroni : date e documenti. 4. Delle ultime lettere di

Lorenzo Mascheroni. 5. Per la bibliograäa e l'Invito a Les-
bia: appunti.

Chanson, la. de Koland. Te.xte critiqne. tradnction et com-
mentaire. graniraajre et glossaire. par Leon (rautier. 25e ed..

revue avee soin. Edition classique. In-18 Jesus. LIII, 605 p.

Tours, librairie Marne et tils.

Ciampoli. Dom.. Xuovi studi letterari e bibliografici. Eocca
5. Casciano. Cappelli 1900 [Darin u. a.; Le poesie di Yinc.
(lalilei : In canzoniere inedito del see. XVI ; I drami dei

boschi e delle marine ; Plagi aleardiani ; L'estetica della tra-

dizione nel Leopardi.j

CipoUa. dott. Cost.. L' impero nella Jlonarehia di Dante Ali-

ghieri ; conferenza tenuta agii ahinni delle scuole di Monte-
cassino il di 3 maggio 190(). Moutecassino. tip. di Monte-
cassino 1900. 8". p. 25.

Dalgado. Seb. Rod.. Dialeitos indo-portugueses de Ceyläo.

Lissabon, Impr. Nacional. 8". XXIX, 260 S.

Dante Alighieri. Le opere minori novamente annotate da
G. L. Passerini. 1 ; La Vita Xova. Firenze, G. C. Sansoni
edit.. tip. Carnesecchi l;X)0. 24°. p. xviij. 195, con tavola.

Cent. 80.

— — La Vita nuova. con prcfazione e note di Giovanni Cane-
vazzi. Milano, Albrighi e Segati 1900. 8».

Dantes Göttliche Komödie in deutschen Stanzen frei be-

arbeitet v. Paul Pochhammer. Leipzig. Teul)ncr L. 460 S.

8° mit einem Dante- Bild nach Giotto von E. Burnand und
10 Skizzen.

Dante. The Vision of Dant« Alighieri. Trans, by Henry
Francis Cary. Part. L— Hell. Revised. with an Introdnction

by Paget Toynbec. With a Frontispiece froni the I'icture

of Dante by I)omenieo Di Michelino. Little library. Cr. 8v".

pp. xxii 227. London. Jletlmen. 2/

Delmont. T., Le Dernier Historien de Bossuet. In-S'., 110 p.

Arras. libr. Sueur-Charruey. Paris, lib. de la meme maison.
fExtrait de la Revue de Lille.]

Dictionnaire historique de la langue frani,-aise, comprcnant
lorigine, les formes diverses, les acceptions suceessives des

mots. avec un choix d'exemples tirßs des eerivains los plus

autorisi's. publie par IWcad^mie fram.aise. T. 3. 2 fasci-

eules in-4". ä 2 col. Troisieme partic. p. 401 i» fiOO; qua-
trieme partie. p. (iOl a 808 et tin du t. 3.—T. 4. In-4". ii

2 col.. 784 p. -Mesnil lEurci. imp. Firmiu-Didot et C«. Paris
lib. de la infme maison.

Di Lorenzo. -N. Sul "De partu Virginia' di .lacopo Sannazaro.
Pistoia, tip. Flori. ÜKX). 107 S. 8".

Diiffau, l'jUg.. La profession de foi du vicaire Savoyard. Essai

historique. Paris. Fiselibacher. Grand in-8". 95 pages. fr. 2.

Extraits de la Chanson de Rohnd et des Memoires de .loiii-

ville. a lusage de la classe de seeonde . avec introduction

historique et litteraire, uotes philologiques et glossaires
;
par

E. Talbot. In-16. viii-20S p. Paris, impr. et libr. Delalain
freres. fr. _2..50. [CoUection des classiqiies francais.]

Falk, .los.. Etüde sociale sur les chansons de geste. These
pour le doctorat. .Nyköping 1899. 8". 136 S.

Fertiault. F.. Histoire dun chant popiilaire bourguignon;
par F. Fertiault. 2« edition . consid^rablement angment6e.
Grand in-8'>.. 64 p. Paris. Ubr. Bouillon.

Foa. Ä., L'amore in Ugo Foscolo (1795—1807). Turin. Clausen.
8». L. 3.

•

Fornaciari. 1!.. Studj su Dante. I» ediz. fiorentina riveduta
e eorretta. Florenz, Sansoni. 16". L. 2..50.

Franco. Di. S quill aci. proL Salvatore. I\ Pariniedncatore:
discorso pronunziato in occasione della chiusura dell' annii

scolastico 1898—99 nel coUegio Gioeni. Catania, tip. di Giu-
seppe Micale 190.). 8». p. 18.

Hfemon. F.. Cours de litterature : XVIII; Buffon. In-18 Jesus.

34 p. Paris, lib. Delagrave 1900.
II Condaghe di S. Pietro di Silki. testo lugudorese inedito

dei secoli XI—XIII puhbl. dal dott. Giuliano Bonazzi. Ca-
gliari— Sassari. Gins. Dessi edit. 4". 1.59 S.

Krämer. Alexis von. Villiers de l'Isle-Adam. En literatur-
historisk Studie Helsingfors 1900. 174 + XIV S. 8». Diss.

La Briere. L. de. Madame de Sevigne en Bretagne. In-18
Jesus, x-310 p. Paris, lib. Itetaux 1901.

Latreille C. Pierre de Boissat 1 1603—1662) et le mouvement
litteraire en Daupbine. In-S".. 158 p. (irenoble. imp. .\llier

freres. [Extrait du Bulletin de rAcadeniie delphinale (4«

Serie, t. 1.3)].

Lavallaz. L. de. Essai sur le Patois d'Herßmence (ValaisX
I. Phonologie et Morpliologie. These. Paris. IV. 279 S. 8».

Lepreri. dott. Ant.. Studio biografico e eritico sn Alessandro
Verri e le Xotti romaue. Camerino. tip. Jlarchi 1900. 8°.

p. 135.

Lorris. W. and Clopinel, .T., The Romance of the Rose.
Euglished bv F. S. EUis. Vol. 2. Temple Classies. l-2mo.

pp.'286. London, Dent. 2/

Luisi, L. Sapia nel canto XIII del Purgatorio e la battaglia

di CoUe. Casteltiorentino. tip. Giovannelli e Carpitelli 1900.
8". p. 11. |Estr. dalla Miscellanea storica della Valdelsa.
anno VIII, fasc. 2. della serie u» 22.]

Marchesi, C, Bartolomeo della Fönte (Bartbolomaeus Fontiusi:
contributo alla storia degli studi classici in Firenze nella
seeonda met,\ del quattrocento. Catania. Niccolö Giannotta.
S». 2((2 -S. L. 4.

Marchesi. G., I romanzi dell' abate Chiari. Bergamo, istit.

ital. d'arti iiraiiche. 1901).

Menendez Pidal, Ramon, Disputa del alma y del cuerpo y
Auto de los reyes magos. Madrid, Tello. 8". 16 S. S.-A.

aus der Revista de .\rcbivos, Bibliotecas y Mnseos.
Moliere. ffluvres de Moliere. Xouvelle edition revue sur

les plus anciennes impressions et les autographes. augmentfe
de morceaux inedits. de variantes, de notices. de notes. dun
lexique des mots et loctitions remarquables. dun Portrait

de facsimiles. etc. Par Eugene Despois et Paul Mesnard.
Toraes XII et XIII. Lexique de la langue de Moliere.

Publie avec une Introdr.etion grammaticale. Par Arthur et

Paul Desfeuilles. Paris, Hacliette i^ Cie. Deux volumes
in-8». CCXXXl. 512 + VIU, 649 S. fr. 15.

Monnier, Phil., Le Quattrocento. Essai sur rhistoire litte-

raire du XVc siecle Italien. Paris. Perrin et Cie. 2 Bde.
Vlll. .341 + IV. 46 -i S. 8». fr. 15.

Montaigne. .Vusgewählte Es.sais. .\usdem Französischen über-

sitzt von E. Kühn. Bd. III u. IV. Strassburg, Heitz. a

M. 2.50. 148 u. 168 S. 8».

Morellini, D.. Matteo Bandello. novellatore lombardo: studi.

Sondrio. Stab. tip. lit. Emilio Qnadrio 1900. 8». p. 197. L. 3.

Xeretti. L.. La niusica e 1'
.\ltieri. Firenze. tip. cooperativa.

8». 1900.

Xeubürger. Emil, Xachklänge. Frankfurt a. M., Mahlau u.

Waldsehmidt. 8". [Darin interessante Mitteilungen über

Fr. Diez, dessen Schüler der Verf. in den 40er .lahren war.|

Xicastro, prof. Philippe. Precis theorique de la conjugaison

fran(.aise. Rairusa. tip. Giovanni hestefano 1900. 8". p. 52.

L. 2.

— — Proraptuaire des formes irr('gulit''res des verbes fraii(;»is.

Ragusa, tip. (i. Destefano 1900. 8". p. 73. L. 2.

Nyrop, Kr.. Obscrvations sur quelques vers de la faree de

Maitre Pierre P.atelin. FExtrait du Bulletin de 1' .\cadeinie

Rovale des Sciences et des Lettres de Danemark, Copen-

haguc, 191 K». Xo. 5. S. .331-367. 8».

Ürson de Beauvais. Chanson de geste du XII« sifecle. Pu-

I
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blii'e dapres le ms. unique de Cheltenham par Gaston. Paris.

Paris . Didot et Cie. yociSt^ des anciens textes fran(;ais.

LXXX. 190 S. 8».

Östermann, Maria. II pensiero politico di (i. H. Niccolini

nelle tragedie e iielle opere minori. con 1' aggiuiita di so-

netti e lettere inedite di (J. B. Xieoolini e Attn Vaiiucei.

Milano. Albrighi . Segati e (". edit. (stanip. edit. Librariai

1900. 1()°. p. 210. [1. (Jiüvinezza e primi srritti di G. B.

Xiccolini. 2. Lc prime tragedie nazionali. '^. 11 periodo
storico che prcpara 1/ .\rnaldo da Brescia. 4. L'Arnaldo da

' Brescia. ö. II Filippo .Strozzi. il ranzoiiiere.]

Paris, (i.. 'Die Lehnwörter in der französischen ."Sprache älte-

ster 7,pit. von Heinrich Berger. Les Mots demprnnt dans
le plus ancien francais, par Henry Berger. Leipzig. Eeis-

laud 1899. in-12''.. S47 p." ln-4<'..".S2 p. Paris. Imp. natio-

nale. [Extrait dn .lournal des savants : mai et juin 1900|.

Pariset. (.'amillo. Aucora le poesie latine di Francesco Berni.

Cotrone. tip. Pirozzi 1900. 8».

Pellissier. (xeorges. Ktudes de litteratnre conteniporaine.

Deuxieme serie. Paris. Perrrin & l'ie. [I. Le Theätre de

M. .lules Lemaitre. — II. La .leiine Fille moderne dans le

roman francais. — III. Feconditf. par Emile Zola. — IV. ün
cbcf-d'ieiivre oublie : Adolphe, de Benjamin Constant. —
V. La Femme mariee et l'.Adultere dans le roman fram;ais

moderne. — VI. La r»ncbesse Bleue, jiar Paul ßourget. —
VII. L'Homme de lettres dans le roman francais moderne.
— VIII. Kesurrection. par Leon Tolstoi. — IX. Le Pretre

dans le roman francais moderne. — X. Les Jlorts qui par-

lent. par M. de Vogüf. — XI. L'Homme politique dans la

litterature francaise moderne. — XII. L' 'Anarcbie litti'raire".

XIII. Les ('Hehles de style. — XIV. Au milieu du Cliemin,

par Kdonard liod.l fr. H..50.

Perron i-(; rande. L.. Letterine dantescbe. Messina, libr.

edit. A. Trimarchi. tip. dei Tribunali 1900. 16». p. 91. L. 2.

[1. Ancora una volta di Catone. 2. L' indicativo hIckuo.
1-5. La particella «. 4. Inferno. IV. 4. T). Per la dedica della

Vita nova. 6. Per una reliqnia delle ceneri di Dante a Mes-
sina. 7. Nota aggiunta e correzione alla prima letterina.]

Provenzal. Dino. Scipione Maffei e (ürolamo Tartarotti a
Roma nel 17;!9. Teramo. Kivista abruzzese edit. (tip del

Corriere abruzzese) IfMK). 8°. ]). l(i. [Estr. dalla Kivista
abruzzese di scienze. lettcre ed arti. 191HJ. fasc. 8—9.]

Kadiciotti. füns.. contribiiti alla storia del teatro e della

musica in Urbino. Pesaro. Xobili. 72 8. 16».

Keal- Lexikon, französisches. Hrsg. v. f. Klöppc-r. 21. Lfg.

Leipzig. Kenger. gr. 8". .H. Bd. '8. 1—96. M. 2.

Beforgiato. Lu.. L'animo nei canti leopardiani. C'atania,

tip. edit. deir Etna 190(1. 16». p. 08.

Rime d'amore del secolo X\'. tratte dal codice isoldiano. Bo-
logna, tip. della ditta Xicola Zanichelli 1900. 8". p. 12.

[Pubblicatc da Innocenzo l'enazza eil Edvige Kivalta per le

nozze di Carlo Piancastelli ccjn Isabella Bombrini.j

Birne del secolo XV. Bologna, stah. tip. Z;giiorani e .Uber-

tazzi 1900. 4». p. 10. |Da un codice della Divina ("om-

media possednto dalla Biblioteca ('omunale di Padova. —
Edizione di soli LX esemplari. — Pubblicate da llinaldo

8perati per le nozze di Ludovico Frati con Berfa Silber-

mann.
Boberto. Diego De. Poeti francesi contcmporanei. Milano.

tip. edit. L. F. Cogliati 1900. Pi». p. 181. con sette ritratti.

L. 2. [1. Introduzione. 2. Francesco Coppee. '^. .Tose-Maria

De Heredia. 4. Stefano Mallanne. b. Paolo Verlainif. 6. ,\r-

turo Kimbaud. 7. Giovanni .M(]ri''ns. 8. Knrico De Rfgnier.
9. Conclusione. p). Bibliogratia.'

Rossi. Vitt., Storia della letteratura italiana per uso dei licei.

Vallardi. Vol. I. 8".

Eosso. Fr.. La vita e i canti di .Aleardo .\leardi. Seconda
edizione rifusa e corretta. Fossano. tip Marco Rossetti 19(K).

16». p. 226. L. ?,.

Sagesse. La, du peuple: recueil de proverbes francais, tra-

duits. expliqu(';s en langue itaüenne et suivis d'un grand
nombre de proverbes correspondants Italiens, allemands, la-

tins et de la bible. par le prof. Salvatore Pulina. Sassari.

tip. G. (iallizzi e C. 190(i. 8'. p. 214
8alvioni. ('.. Xoterelle di toponomastica Lombarda. 8erie III.

Bellinzona. t'olombi e ('. 16 S. 8». Estratto dal Bollettino

Storico della Svizzera Italiana Sett.-Gtt. 1900.

San visentini. Bern.. Sul poema di l'ggeri il Danese. Me-
moria. Turin. Clausen. 19(K). 4». 76 S. 8. o. Memorie
della Accad. di Torino.

Scandone. Fr..- Ricerche novissime suHa scuola poetica si-

ciliana del sec. XIII. Avellino. tip. Ferrara 1900. 8».

Schenk. .\., Ktudes sur la rime dans 'C_yrano de Bergerac'
de M. E. Rostand. Kiel, Cordes. 8". M. 2.

Schuler. Bernb. , Dantes (iöttliche K(miödie in Wort und
Bild dem Deutschen gewidmet. München. Selbstverlag.

302 8. gr. 8».

Schumann. P., Die amtliche Verordnung über die französische

(irammatik vom .Sl. VII. 1900. 'A. Aufl. (verm. um den
Ausschussbericht v. M. P. C'lairin). gr. 8». 82 S. Blase-

witz bei Dresden, Alwin Arnold. M. 1.

Tristan et Yseut. Le Roman de. Traduit et restaurß par .los.

Sedier. Preface de Gaston Paris. Paris. H. Piazza et Cie.

8». fr. 8.Ö0.

Vernon. Readings of the Paradiso of Dante cbiefly based on
the Commentary of Benvenuto Da Imola. 2 vol. London,
Macmillan & Co. i'l sh.

Wiese. Bertoldo e Percopo. Erasmo. Storia della letteratura

italiana dai primi tempi tino ai giorni nostri. Hisp. 1—4.
Torino. Ilnione tipogratico-editrice. 190(1. 8» (ig. p. 1 192.

con due tavole e facsimile. L. 1.20 la dispensa.

Zacchetti (niido. La fama di Dante in Italia nel secolo

XVIII : appunti. Roma, soc, edit, Dante AlighicrL Gneglia.

tip. lit. eredi Cr. Ghilini 1900. 8». p. 246.
"
L. 2.50.

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c h r i c li t e n etc.

Als Xachfolger des nach Bonn übergesiedelten Prof. Dr.
K. D. Bülbriiig wurde Dr. .1. H. Kern. Privatdozent an der
l'niversität Leiden, zum Professor für englische SpTache und
Literatur an der l'niversität (ironingen i'rnannt.

t am 25. August zu Paris L. Petit de .lulleville. im
Alter von .")9 .labren.

t Mitte Dezember der Professor der deutschen Sprache
und Literatur an der technischen Hochschule zu Wien Dr. K,
.1. Schröer. im Alter von 75 .fahren.

Berichtigung: Die in der Nov.-Xummer Sp. 867 be-
sprochene Schrift von (•. Fromm el. Kinderreime ist im Ver-
lage von E. .\venariusin Leipzig erschienen.

Di.

Notiz.
im A'orwort (S, 11 1 zu der von Dieter herausgegebenen

Laut- un<i Formenlehre der altgernian. Dialekte angekündigte
friesische (iraiumatik von Otto liremer wird nicht -in diesem
.lahre gesondert ausgegeben werd(>n*. weil die Verlagsbandlung
die rebernahnie iles Verlages jetzt aligebliiit bat.

N T 1 Z.
I>«ii i;ermHQJ» tischen TpiI re(ii(;it;r( Otto ßeha;i;hel iCiiensen . Hofmannhl ra^hr Öi , ilen rüniiirii8ti»i>hpn und ongünchen T^il Kl'itz NPHniAIlIl

(Ueidelbpr^, llaupiäiratiitr 73). und man bitlei, die Bnitrage (RcfionHioncn, kurze Notizen. l'prsuimlnachrioliteD etc.) dorn enisproohend j^-cfälligst zu a(]reftt*iren.

Die Kodakiiun rirhtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke gormonistisehoo und romanistiitchen
Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittetung von O. K. [leittland in Leipzig zugesandt worden. Nur in diesem
Falle wird die Kedarlion «tet» im älandc Hcin, über neue Publirati onen eine Besprechung udor kürzere Bemerkung
tfi dor Ri b l i '» tr r H j>h iei / ii britigen. An O. R. Keisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.
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Preis für dreigrespalieue

Petitzeile 2Ö Pfennig-e.
Literarische Anzeisfen.

y&=--

Beilas'egebiihren nach
Umfangr M. 12, 15 u. IS.

Wissenschaftlicher Journal - Lesezirkel
enthaltend mehr als IHO verschiedene in- und ausländische Zeitscliriften. besonders
ans den Oebieten der klassischen und neueren Sprachen, der Geschichte. Lit-

teraturgeschichte, Philosopliie. wissenschat'tlicheu Pädagogik, der Xatnr-
wissenschaften etc. — Ausfiiluliclie Prospekte ko-teiifrei!

Gleichzeitig empfehle ich mein reichhaltisfes Spezial-Antiquariat für Sprach-
wissenschaft and Geschichte, ulier welrli.-s Kataloire gleii-lif^ills K-ostenfrei znr

Terfüaruna stehen.

Otto Gerhardt.

Buchhandlung und Antiquariat.

Berlin N. W. 7, Dorotheeiistrasse 6 lEcke Unircrsitätsstrasse).
{

^. %. Sotta'fiftc iBiK^baiiDUtiifl Cvi. in. b. ^. in atuttgart.

Soeben e r ) d) i c n e ii I

(£ntftebuna5acfd^td7te ^n^ (frflärung

§. "gtTinor,

* » -^mx 3?niiDc. * *
jnbalt öct' erften Banöc?: Per Urf.iuft un6 6a5 ^rayUient.

3iilw!t tV~ jmcitcu Ba^^ci: Per orfte (Lcil.

(Sehcfiet 8 SR. ©(egoiit gebunbeti 10 m.
2Uit öem uorltcgeiiben SSerfe, Bern SrgebiiiÄ Uiiiijjiibri.Kr Snibien, bat ber rülim

li(t)ft betannte (Selebrte einen ertd)öDfenbeii uiib öod) b anblicken Äommcntar äU;
näd)it jum erfteii Xcil Don (Soetheo Jjaiift nefiaffen, tüie man ihn Heb Don je ge=
roünitbt bat, ein äS.rt, ba§ bein bentigcn ätanbe ber SSiiienf'ijaft öurd)aus
entipricöt. S)a5ielbe roirb allen (Befailbeten, borntbmltd) bet atabemifdtien 3u =

gcnb, ioroie ben "Bnbtienleitern nnb 5i)au)ptelerii mit feinem reidjcn äBlifenSl'totTe

unb feinen ttctflid)eu ("Tin^eräcUen roiUfommcn fein. Jlnsfiihrlidier t'rofpett grati?.

^u 6c}ic6cn Duri^ Die ntcißen ^u(66ani)run()en.

Verlag von O. R. Rgjjsland in Leipzi«

Handbuch der Geographie

Soeben erschien :

Die POinaniselieD Stpophen
in der

Dichtung deutchep Romantiliep.
V 1)1 Or. Emil Hügli.

Preis M. i 2J.

Zu bezi^lieu durch ane BuchbaDdiuns^eD, sowie
vom Verlag- Zürcher Ä Furrer in Zürich-

t

Verlag von 0. R. Reisland in Lrägag.

Die Lekwörtßr

in der französ. Spraclie|

ältester Zeit

^ Dr. Heinrich Berger.
18fH». 22 Bo^en. kl. S«. Preis 31. 8.- .1

Auszüge aus einigen Urteilen über

..Berger's Lehnwörter". I

-I'erEinleitunjjfolgtein alphabetisches

Verzeiihnis. das den Verfasser als jjründ-

lichen Kenner der einschlägigen lautlichen

Fragen erweist . und dem man in der

Mehrzalil der Kalle zustimmen wird".

(Meyer-Lübke im Lithl. für german. und

ronian. Philologie. 189(1. .<p. 27."i.

-Eine T'nfersuchung über die Lehn

Wörter war sehr er« ünscht und die Ar:

auf welche sie angestellt ist. verdient in

Ganzen und Grossen Anerkennung-.

iSchnlz-tiora im Lit. Centralblatt. ÜHK^

Sp. 491.)

Dr. J^crmaKn j^tdalbert Dattici
weil. l'rofesMOr an<l lii..<peciur «"Ijunctu? :

Secliste, vielfach verbesserte .\iifl.

Erster Band:

Die äusserem (ipäischeii Länder.

70 Bogen. (ir.-Oktav. 1894. i

Preis M. 12 - . Elfgant gehdn. M. lS.2<t.

Dritter Band:

Deutschland. Physische Geograiiliie

'A'i, Bilgen. Gi-.-iiktav. ÜS94.
Preis M. (i. — . Elegant gebdn. .M. 7.2(1

Vier Bäii'lp roiii/tlnf M. 40.

..\vant d'aborder des criti(|ues il.

detail, je dois rendre hommage aux qna-

lites Solides et ä Tutilite durable du tra-

vail de Tauteur. .M. Berger Joint un

Information tris prßcise et trf's i>teiidii'

;\ une niethode rigcmreuse et u nnc in-

telligence remarquable des phfnomf'nes

linguistiqucs .Soil ouvrage devra
Elegant irebin. M. l.!.2i).

! ptre consulte. et le sera presqne toujours

Vierter Band: a^"'='' fruit, par tous ceux qui soccuperont

Deutschland. Politische Geo<;raphie (iOsormais. non seulenunt de Icxicusrraphie.

im Kr.niiTlicheu Pädrt^ojjimn zu H ille.

Neu bearb. v. Prof. Dr. B. Volz
Zweiter Baiid:

Europa ausser Deut^chlaud

7.S Bogen. Gr.-i>ktav. 1895.
Preis M. 12.

Uli l!ui.'en.

Preis -M. ID.—
lir. -Oktav 1894.
Eleg. geb. M. U.2il.

E/ei/ant (jebimden M. 44.80.

mais de phonetique liistorique fran^aise".

(Gaston Paris im .luurnal des Savants,

.hiin 1!«HI. p. :>.')7 SS.'

Hierzu eine Beilage des Verlags der „Umschau" in Frankfurt a. M.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Hr. Kritz Xenmann in Heidelberg. Hruck v. G. (Uto's Hof-Bnchdruckereiin Darmstadt.

Atisg-egeben am 21. Januar 1901. •*
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V o s s 1 e r , Berichtigung.

Kissling. Prof. Dr. Gustav. Lautmalende Wurzeln der
indogermanischen Sprache. Bremen. Gustav Winter 1899.

(Sonderabdnick aus (Jer Festschrift der 4.j. Vorsaiiimlnng

deutscher Philolofren und Schulmänner.)

Der Verf. beginnt mit den Worten: ..Fast könnte

ich mich veranlasst fühlen, der vorliegenden Abhandlung

eine Entsthuldigungsrede vorauszuschicken. Scheint es

doch gewagt, ein Thema zu behandeln, welches so weit

abliegt von dein, worin man mit Recht die nächsten Auf-

gaben der Sprachforschung erblickt, und welches wohl

den meisten Fachleuten zunächst ein zweifelndes Lächeln

entlocken wird". tiegen den vom Verf. angestellten

Versuch an sich habe ich nichts einzuwenden. Vielleicht

bringt er auch bei solider und vorsichtiger Behandlung

einige Ergebnisse zu Tage. Denn dass die „Lautmalerei"

auch auf indogermanischem Gebiet bei der Spracli-

schopfung eine gewisse Rolle gespielt hat und noch

spielt, ist ja uubesti-eitbar. Aber der Verf. bewegt sich

nicht in den Bahnen besonnener Forschung, vielmehr

verliert er -sich in nicht mir unbeweisbaren, sondern

ganz unwahrscheinlichen Vermutungen. Wenn er dem
bk, mit dein der ursprachliclie Vorfahre des lat. fläre,

nhd. hingen und der zugehörigen verwandten Wörter

anlautete, „lautmalenden" Charakter zuspricht, so ver-

steht man das. Aber der Verf. geht weiter. Er will

uns zeigen, dass sich noch bei einer andern 'Wurzel' für

blassen „der Anlaut lautmalenden Ursprungs ist", so dass

bei dem Fehlen weitrer 'Wurzeln' dieser Bedeutung der

lautmalende Anlaut für die indogermanischen Wurzeln'

des Blasens charakteristisch wäre. Jene andeie Wurzel

ist dh)iii (z. B. in ksl. rlati 'blasen'). r>azu wird ge-

sagt (S. 9): „Es giebt eine sehr iiaturgcniässe Art des

Blasens, bei welcher die Zunge den dazu nötigen Ver-

schluss bewirkt, indem sie die etwas verengten Lippen

versperrt und dann unter Ausstossung eines Hauches

plötzlich zurückgezogen wird. Diese Mundbewegung,
welche dem Speien nahesteht . . , niuss . . bei der laut-

lichen Wiedergabe naturgemäss zur Bildung der dentalen

Aspirata führen. Denn diese wird entstehen, sobald die

Verengung der Lippen vernachlässigt wird. Wird diese

aber beibehalten und die Bewegung der Zunge unter-

lassen, so tritt der Labial ein, wie ihn bekanntlich da»

Lateinische im Anlaute zeigt (fümus, siibfiere)^. Wen»
diese Erklärung zutrifft, würde demnach die Verwendung:

des dli zur Wiedergabe des Blasens, weit entfernt mit

unserer Annahme im Widerspruche zu stehn, dieser viel-

mehr in hohem Grade zur Stütze dienen. Und die

Richtigkeit dieser Anschauung ist wohl um so weniger

zu be/.weifeln , als sich in der That der Begriff des

Blasens mit keiner andern Art des Anlautes verbunden

findet". Das geht über mein Verständnis, ebenso wie

die 'höchst einleuchtende' „Zurückführung des Lautes

bh auf ein *hv und weiter etwa *buf" (S. 40), oder die

Vermutung, dass tr- — im Falle idg. ter-, tu- schwellen,

stark sein' — ,.nur eine uralte euphonische Nebenform

für kv sei" (S. 59); s. auch S. 61.

Die etymologischen Zusammenstellungen lassen viel-

fach die strenge Schule vermissen; so z. B. wenn aind.

badva- 'Trupp' an badhndti, nhd. binden (S. 43) an-

geschlossen wird oder lat. lamberc an ksl. lokati (S. ö2).

Die Weglassung der diakritischen Zeichen bei der W'ieder-

gabe indisclier, slavischer und litauischer Wörter — vgl.

die Entschuldigung S. 5 — wirkt recht störend; z. B.

dati statt dqti (S. 9), mlzii statt udin (S. 10), beza

statt bSäq, beyu statt bf.gü (S. 48) und viele andere.

Giessen. Bartlioloraae.

Sütterlin, Ludwig. Die deutsche Sprache der Gegen-
wart, ein Hanrtliucli für Lehrer. Studierende und Lehrer-

hiltlungsanstalteii. Leipzig. Voigtländer. 1901). MSI S. 8».

Das vorliegende Werk ist eines der wenigen Bücher,

die praktische Zwecke verfolgen und doch auf voller

wissenschaftliclier Beherrschung des Stoffs beruhen. Es

fasst aber nicht bloss zusammen, sondern es ist durchaus

eigenartig, nicht nur durch manche gute neue Erklärung,

sondern insbesondere durch die Art der Darstellung.

Zum ersten Mal hat das Neuhochdeutsche eine Behand-

' So! — Im Lateinischen wird aber doch jedes dh- zii/-

und lat fümus gehört doch nicht zu ksl. dqti. Ich weiss nicht,

was die Wörter sollen.



59 ISOl. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. No. 2. tiO

lung (gefunden, ganz aus sich heraus, nicht geknechtet

von der Ueberlieferung der lateinischen Schulgraminatik,

ein Neues, das sich namentlicii auf dem Gebiete der

Syntax geltend macht. Kaum weniger wichtig ist, dass

niiht einseitig die Schriftsprache zur Grundlage gemacht

wird, sondern die Umgangssprache die ihr gebührende

Rolle spielt und auch die Mundart Berücksichtigung er-

fährt. Dabei ist die Darstellung tibersichtlich und klar:

nur stört es sehr, dass die besprochenen Erscheinungen

im Druck nicht sich von dem erläuternden Text abheben.

Es wird wohl einigen Mut kosten für Schulleiter

und Lehrer, ein so sehr von dem Herkommen abweichendes

Buch zur Grundlage ihres Unterrichts zu machen, aber

icli hoffe, dass es doch mit der Zeit immer mehr solcher

muthiger Leute geben wird und auch das treffliche

Buch bald eine zweite Auflage erfährt. Für eine solclie

füge ich noch einige Bemerkungen an. S. 14: wie

kommt S. dazu, als Grenze zwischen Xiederdentsch und

Hochdeutsch eine Linie Aachen —Köln—Kassel n. s. w.

anzugeben? — Befremdlich ist S. 15 die Stellung S.'s

zur mild. Schriftsprache. — S. 41 : der Umlaut von a

zu e geschielit doch niclit erst am Ende des ersten nach-

christlichen Jahrtausends! — S. 42: unklar und irre-

führend ist der Satz, die Diphthongierung der alten

Lcängen gelte „teilweise auch im Niederdeutschen. Die

alten I^iängen sind dagegen noch erhalten im Oberdeutschen

und teilweise im Niederdeutschen". - S. 43: dass Jas

Alemannisclie die kurzen Vokale in offener Silbe beibe-

halten habe, ist unrichtig; der Satz gilt nur fürs Hoch-

alemannische. — S. 136: Den Wörtern gefrieren und

geritviftn als Beispielen für perfektives ge- wäre ge-

stehen (von der Milch) anzufügen. — S. 143: die Wörter,

die der Einzahl entbeliren, würden eine Erläuterung er-

fahren, wenn z. B. von Eltern, Geschwister, Gebrüder
bemerkt würde, dass es Begriffe sind, die eben ei'st

durch das Zusammensein mehrerer Personen zu Stande

kommen, oder dass Masern, Blattern stets in Massen

auftreten u. s. w. üebrigens wäre hier nocli Manches

nachzutragen wie Spesen, Gold- und Silliersarhen,

Kurz-, Pelz-, Sclinittwaren, Akten. — S. 143: ein

Plural von Macht tritt nicht erst nhd., sondern schon

as., ahd., mhd. auf. - S. 147: dass in einem Satz wie

„Friedrich der Zweite heisst auch Friedrich der Grosse"

immer eine äussere Augleichung an den Satzgegenstand

vorliege, will mir nicht einleuchten. — S. 182: dass

das Plusquamperfekt „die Vorzeitigkeit" der Haupt-

handhint,'- ausdrücke, ist eine unerlaubte Knappheit des

Ausdiucks. S. 192: was über die allmähliche Ver-

driingUTig des Umlauts im conj. Prät. der rückumlautenden

Verba gesagt wird, ist unrichtig.

Giessen. 0. Beliaghel.

Ludwig Wilser. G«rmanischer Stil ond deutsche Kunst.
42 S. H». Heidelberg 1899.

Seit das Dogma von der asiatischen Urheimat der

Arier nicht mehr unangefociiten dasteht, hat sich eifriger

als die Wissenscliatt dei' Dilettantisnnis bemüht, die Origina-

lität euro])äisclier Kultur darzuthun und demgemäss gegen-

über der vom Orient abhängigen .Xntike das verkannte

Germanentum zn Ehren zu bringen. Dilettant ist auch

der Verfasser des vorliegenden Schrifichens, der schon

wiederholt für die Lehre von der skandinavischen Ab-

stammung der Arier eingetreten ist. Diesmal suclit er

die spezifisch germanisciien Elemente unserer europäi-

schen Kunst zu ermitteln und damit einen Beitrag zur

Rechfertigung der künstlerischen Bestrebungen unserer

Tage zu liefern. Er bat viel beobachtet und gelesen

und stellt geschickt zusammen, was wir von originalen

Aeusserungen des künstlerischen Empfindens unserer Vor-

fahren wissen, aber Kunstkritik ist seine schwache Seite

und würde es bleiben , auch wenn er sich von seinem

Chauvinismus befreien könnte. Was zunächst die alt-

germanische Zirrkunst betriff"!, so wird ihm kein Mensch

bestreiten, dass ilire (Trundform, das Band- oder Riemen-

geschlinge, ein auch von den nächstverwandten Ge-

bilden südeuropäischer Kunst sich sehr merklich unter-

scheidendes künstlerisches Produkt ist ; aber zu behaupten,

dass es unabhängig von jener Kunst sein müsse, scheint

mir auch heute noch ebenso verfehlt, wie die vom Ver-

fasser mit Recht bekämpfte These von der allbeherrschenden

Einwirkung der Antike. Noch bedenklicher ist die Sicher-

heit, mit der innerhalb der nordischen Kunstwelt ger-

manisches und keltisches Gut gesondert wird ; auch dazu

wird besonnene Forschung noch viel Geduld und Zeit

brauchen.

Aber Verf. bleibt bei der Zierkunst nicht stehen,

er fragt weiter nach dem Wesen germanischer Baukunst

und bemüht sich seine Spuren auch in den zweifellos

aus der Antike entwickelten Formen der mittelalter-

lichen Architektur aufzufinden. Dass es da an Ueber-

treibungen und Schiefheiten nicht fehlt, begreift man f
leicht: dass aber die herrschende Ansicht vom Wesen
der romanischen Baukunst geradezu auf den Kopf ge-

stellt, ,.der romanische Baustil eine Uebersetzung des

altgermanischen Holzbaues in Stein" genannt wird, dass

man kein Wort mehr von der altchristlichen Basilika

und ihren sicheren nordischen Nachfolgerinnen hört, daraus

mag man ersehen, wie einseitig die urgermanische Ten-

denz des Verf. sieh bestätigt.

Fragt man andererseits, warum der Verf. sich auf die

Betrachtung von Zierkunst und Architektur beschränkt,

so wird man auf die empfindlichste Lücke nicht nur seiner

Betrachtungsweise, sondern seiner gesamten Vorstellungen

von Kunst und Stil aufmerksam. ..Die höchste Blüte

der Kunst, d. h. die vollendete Nachbildung des Schönen

in der Natur, hat keinen Stil, kennt keine Unterschiede

nach Zeit und Volk: die Meisterwerke von Phidias be-

gegnen sich mit denen von Thorwaldsen im gleichen

Endziel-' „Die Götter selbst, in denkbar schönsterMenschen-

gestalt, bildet der wahre Künstler geich im hohen Norden

wie au homerischen Gestaden" Wer nach solchen ein-

leitenden Sätzen 'S. 5) das ganze Schriftchen ungelesen

lässt, dem kann die Kritik das nicht übel nehmen : aus

einem Schwall unklarer, scliiefer und falscher Bemer-

kungen die nicht wenigen verständigen und brauchbaren

herauszuholen, ist nicht jedermanns Sache.

Giessen. B. Sauer.

Ernst Meyer, Die gereimten Liebesbriefe des deutschen
Mittelalters. Marburger Dissertation 1898.

Meyers .-Arbeit zerfällt in zwei Teile. Ausgehend

von den in Lassbergs Liedersaal I. No. 1 22 abge-

druckten Briefen war M. ebenso wie Alb. Ritter (.\lt-

schwäbisclie Liebesbriefe, Grazer Studien V, 1897) zu

dem Resultat gekommen, dass jene Briefe der Torso

eines einheitlichen Werkes sind, zu dem jedoch wie Verf.

Anz. f. d. A. XXV, 370 ff. gezeigt hat noch acht Briefe

aus einer Dresdener Hs. (M. 68) hinzukommen. Die

Beschaffenheit der Donauescliinger Hs. lässt erkennen.
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dass auch damit doch erst zwei Drittel des ursprüng-

liclien Werkes wieder vorliegen.

Im ersten Teil seiner Arbeit stellt sicli M. nun die

Aufgabe, die Quellen dieses Liebesbriefstellers aufzu-

decken; es sind nach seiner Untersuchung: in erster Linie

die Minnelehre, dann die von Ettmüller gedruckten sechs

Liebesbriefe, die drei Büchlein in Lichtensteins Frauen-

dienst, endlich Konrads v. Wiirzburg Goldene .Schmiede

und die Briefe der Mystiker, speziell Heinrichs von Nörd-

lingen. 31. begründet seine Ansicht durch eine grosse

Zahl von Parallelstellen, die in ihrer Gesamtheit gewiss

vollauf beweisend sind. Viele darnnter lassen aber auch

eine andere Erklärung zu, so Parallelen wie S. 17, I.

S. 23, 5. 7 und andere, die sehr wohl beiden jeweils in

Betracht kommenden Dichtungen selbständig aus dem
grossen Formelschatz der mittelalterlichen Poesie zuge-

flossen sein können. Anfechtbar ist es auch, wenn M.

S. 12 die Auffassung der Minne als der helfenden aber

auch gefürchteten Göttin auf die Minnelehre direkt

zurückfährt. Diese Anschauung herrscht in der ge-

samten allegorischen Minnedichtung des vierzehnten Jahr-

hunderts, von einer Quelle lässt sich hier für den ein-

zelnen Fall überhaupt nicht mehr reden.

Ausschlaggebend für die Bedeutung der Minnelelire

als Quelle unseres Briefstellers ist jedenfalls der Paralle-

lismus im Gang der Handlung, der deutlich im Brief-

steller eine Nachahmung erkennen lässt.

Der zweite Teil bietet uns eine Geschichte des

mittelalterlichen Liebesbriefes. Beginnend mit den Briefen

bei Veldecke. Wirnt v. Grafenberg und Wolfram führt

uns M. die Entwickelung des im 13. .Tahrli. herrschenden

Typus des höfischen Liebesbriefes vor, der aus Gruss,

Dienstversicherung, Preis der Geliebten und Bitte um
Erhörung besteht. Am vollendetsten ausgebildet finden

wir diesen Typus bei Wolfram (Parz. 715), die bedeut-

samste Stellung in der Entwicklung der Gattung nimmt
aber der Brief des Wigalois ein ; dieser wurde mehrfach

nachgeahmt, so im Herzog Ernst (vgl. Wigal. 8982 f.,

Ernst 225 f.), und die Minnelehre hat sogar eine Partie

von nenn Versen fast wörtlich entlehnt.

Diese im übrigen recht gute Darstellung des hö-

fischen Liebesbriefes enthält aber doch eine grosse Lücke.

M. geht nämlich nun in Kap. IV über zur Besprechung

des Eindringens volkstümlicher Elemente in den Liebes-

brief. Als solche giebt er au die Häufung des Grusses

und des Wunsches und die .-Kenderung in der Form, die

in zweierlei Riciitung vor sich gehn konnte, indem der

Brief entweder in Prosa aufgelöst wurde oder Strophen-

form annahm. Der letztgenannte Vorgang wird von M.

in die zweite Hälfte des 14. Jahrh. gesetzt, und ein

Brief ans Köln vom Jahre 1373 wird als frühester

strophischer Brief bezeichnet. Dies entspricht den That-

sachen denn doch nicht. Was anderes als höfische

strophische Liebesbriefe sind Meinloh v. Sevelingen

MSF 11.n und Dietmar v. Alst MSF32.ii. Die Strophen-

form ist also entweder nicht als volkstümliches Element

aufgenommen worden — oder, wenn man an dieser Her-

ktinft festhalten will, eben etwa zwei Jahrhunderte früher

als M. annimmt; jedenfalls ist aber zu betonen, dass

diese Form uns bereits zu derselben Zeit begegnet als

das sogenannte „alte" Briefmuster mit kurzen Reim-

paaren.

Das fünfte und sechste Kapitel geben uns einen

Ueberblick über die Liebesbriefe des 15. Jahrh. und über

die niederländischen Liebesbriefe. Im siebenten Kapitel

endlich wird die Frage nach der Herkunft des deutschen

höfischen Liebesbriefes etwas flüchtig besprochen. M.
verficht die innere Unabhängigkeit desselben von seinen

französischen und lateinischen Vorbildern. Vielleicht

hätte aber auf seine innere Verwandtschaft mit der

sonstigen deutschen Liebeslyrik schärfer hingewiesen

werden können, ist doch, wie M. selbst an verschiedenen

Stellen zeigt, die Grenze zwischen Liebesbrief und anderen

Erzeugnissen der Minnedichtung nicht immer mit Sicher-

heit zu ziehen (vgl. S. 50 f., S. 65): zu vergleichen

wäre als Uebergangsprodukt auch das Lied MSF. 5.ir,.

Ein Abdruck der 8 Briefe der Dresdener Hs. bildet

den Schlnss der Arbeit, die von den wenigen besprochenen

Mängeln abgesehen, volles Lob verdient.

Giessen. Karl Helm.

H. Tardel. Die Sage von Robert dem Teufel in
neueren deutschen Dichtungen und in Meyerbe -rs Oper.
(Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, hrssr. von Franz
Muncker No. 14) BerHn. Duncker 19lX). ü". 82 S.

Nach kurzem Bericht über die Sage auf Grund der

Forschungen von Breul, Borinski und Beneze behandelt

der Verf. Uhlands Entwurf und Schwabs Romanzen,
Holteis und Raupachs Dramen, das Epos von Viktor von

Strauss und die Prosaerzählungen in den Volksbüchern

von Schwab u. s. w. Der Operntext von Scribe-Meyer-

beer wird besonders ausführlich erörtert, seine Wirkung
bis in die Parodieen hinein verfolgt und auch das Ur-

teil hervorragender zeitgenössischer Kunstkenner mitge-

teilt. Die einzelnen Gedichte sind auf ihr Quellen- und
Abhängigkeitsverhältnis untersucht und im ganzen richtig

abgeschätzt. Ob Uhland aus der minderwertigen Sage
etwas Rechtes hätte schaffen können, lässt sich nicht

bemessen. Die andern Erzeugnisse sind jedenfalls wertlos

und der Operntext ist ganz elend. Scribe und Mej'er-

beer haben jedenfalls den Stoff dermassen in Verruf ge-

bracht, dass er für die wirkliche r)ichtung wohl ganz

unmöglich erscheint. Die Robertsage ist nur geeignet,

den ungeheuren Tiefstand der aus dem Mittelalter ge-

holten Sagendichtungen des 19. Jahihunderts zu zeigen

im vollen Gegensatz zu den hohen und wahren Kunst-

werken, die aus solchen Stoffen sich erhoben. Der Verf.

bezeichnet seine Abhandlnng als einen Abschnitt einer

grösseren Aibeit über die Erneuerung mittelalterlicher

Sagen romanischer Abkunft. Hoffentlich erhalten wir

bald einen erfreulicheren Gegenstand daraus. Bech-

steins Tristanbüchlein z. B. ist längst veraltet, aber war
von Anfang an zu oberflächlich und flüchtig, ohne jede

Spur tieferen Verständnisses. Diese Arbeit müsste jedoch

sehr, sehr vertieft angefasst werden und ist nach gewöhn-
lichem äusserem literarischem Schema gar nicht zu lösen.

Beim Robert genügt die blosse Zusammenstellung völlig,

da beim besten Willen nichts Innerliches zu holen ist.

Rostock. W. Golther.

Karl Borinski. Lessing. 2 Bände mit 2 Bildnissen,

ffieistosheldcn. Biographieen Bd. 34 u. .35) Berlin . Ernst
Hoffmann & Cie. 1900. 196 S. u. 230 8.

Eine Lessingbiographie, die in massigem Umfange
dem heutigen Stande der Forschung gemäss Leben und

Schaffen des grossen Vorkämpfers echter Krit ik und geistiger

Freiheit schildert, war neben dem stoffreichen Monnmental-

werk Erich Schmidts ein Bedürfnis und es war ein dankens-

wertes Unternehmen der rühmlich bekannten Sammlung
auch diesen „Geisteshelden" ihrer stolzen Reihe anzu-

gliedern. Zur Lösung dieser Aufgabe bringt der Verf.
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der beiden vorliegenden Bände vortreffliche Eigenschaften

mit: reiches, anch auf entlegenen Gebieten gründlich

heimisches AVissen, grosse, ja begeisterte Liebe für seinen

Helden, Selbständigkeit des Urteils und Unabhängigkeit

von allen Tagesmoden und aller Parteizugehörigkeit, die

bei Lessing mehr als bei irgend einem andern Schrift-

steller so oft den Blick der Beurteiler getrübt hat.

Nicht dass wir deshalb Borinskis Ansichten und seiner

Auffassung überall und unbedingt zustimmen möchten

:

schon seine fast iibergrosse Pietät gegen seinen Helden

heisst öfter die Kritik schweigen und der Historiker

wird hie und da zum Panegyriker. Besonders dürfte

Borinski mit seiner bedingungslosen Hochschätzung auch

des Dichters Lessing, die beispielsweise in Emilia Ga-

lotti ..sozusagen das N'ormaldrama der deutschen Biihne"

sieht, nicht allzu viele Gefolgschaft finden, wenn auch

Lessings eigene überbescheidene Worte am Schlüsse der i

Dramaturgie (^ich bin weder Schauspieler noch Dichter")

für unser Urteil nicht massgebend sein dürfen und der

Schöpfer eines Just und einer Orsina sicherlich volles

Anrecht hat auf den Lorbeerkranz des Poeten. Xur
an Miss Sara Sampson lässt Borinski sozusagen kein

gutes Haar, warum? das führt uns auf eine weitere

Eigenart des Buches. So unabhängig und selbständig

der Verf. ist, so subjektiv ist er; die kühle sachliche

Ruhe fehlt, ja man könnte das AVerk geradezu als eine
|

Kampfschrift bezeichnen gegen die Modernen. Denn
diese hasst er ingrimmig und er giebt diesem Hass bei

jeder passenden, gelegentlich auch bei weniger passender

Gelegenheit Ausdruck in bitteren Randglossen und schnei-

digen Seitenhieben gegen moderne Kritik und Poesie.

So muss denn Miss Sara Sampson, die am Anfang „der

ThränenWasserpest, der pilzartigen Fort.vucherung des

grossen Themas von ihm und ihr auf der modernen
Tautiemenbühne über Iffland und Kotzebue hinweg bis

auf die modernsten Norweger in Germaniens „neuer Kunst" ;

steht" iL 98), mit büssen für die persönliche Auffassung

des Verf., der bei dieser Gelegenheit in einer bitteren

Jeremiade über die Wichtigkeit der Frau in der neueren

Litteratur sich Luft macht. Gerade diese, allerdings

nicht eben wissenschaftlich objektive Haltung giebt aber

dem Buche seine Frische und Eigenart, man fühlt sich

einer Persönlichkeit von eigenem und starkem Gepräge
gegenüber, die immer fesselt, nicht am wenigsten da, wo
sie zum Widerspruche herausfordert.

Dagegen erscheint mir allerdings dieses Lessing-

buch nicht ganz an seinem richtigen Platze in einer

Sammlung, die doch an ein breiteres Publikum sich wendet.

Denn zunächst wird die Lektüre erschwert durch eine

krause und überladene, zwar stets geistvolle, öfter aber

auch allzu geistreiche Schreibart, die sich nicht nur in

gewagten und manchmal schiefen Bildern gefällt, sondern

auch in ihrem Bemühen, mit kurzen Worten viel zu

sagen , wie in dem allzu ausgiebigen Gebrauch der

„(iäusefüssclien" oft schwer verständlich wird. Sodann
setzt Borinski eine recht genaue Kenntnis von Lessings

Schritten voraus, er spricht mehr über sie als von ihnen,

er spriclit fesselnd, eigenartig, belehrend und zum eigenen

Weiterdenken anreizend über sie, aber doch hauptsäch-

lich für den, der schon gut darin Bescheid weiss. End-
lich führt die Anordnung des Stoffes nach den einzelnen

Thätigkeitsgebieten in Lessings vielseitigem Schaffen dazu,

dass wir nicht, wie es doch der Untei titel der Sammlung
verheisst, eine richtige ..Biographie" erhalten. In vier

Bücher gliedert der Verfasser seinen Stoff: I. der Litte-

rat, II. der Dramatiker und Dramaturg, III. Kunst und
Altertum, IV. der Theolog, — und diese innerlich und

sachlich sehr anziehende imd wohl berechtigte Anordnung
hat für den biographischen Aufbau grosse Nachteile:

der Bericht über die Lebensereignisse wird mehr neben-

bei eingeschoben, und wir werden zu verschiedenen Malen
von einer Periode in die andere geworfen. Nachdem
etwa zu Ende des ersten Buches schon die Literatur-

briefe behandelt sind, springen wir am Anfang des zweiten

wieder zu den frühesten Lustspielen zurück und zur

ersten Theaterzeitschrift, nachdem wir im zweiten schon

bis zur Emilia Galotti geführt wurden, kehren wir am
Anfang des dritten wieder zum Vademecuni für Lange
zurück. Am meisten deckt sich noch das letzte Buch
mit der letzten Lebensperiode, aber anch da wird, nach-

dem schon Laokoon und die spätesten antiquarischen

Schriften abgehandelt sind, nochmals auf Jngendlusi spiele

wie der Freigeist und die Juden zurückgegriffen. Da-
,

gegen tritt so allerdings die Geistesentwicklnng Lessings

auf den verschiedenen Gebieten seines Wirkens klar her-

vor, wobei man sich nur immer die gleichzeitigen Werke
aus andern Gebieten gegenwärtig halten muss, um seiner

Vielseitigkeit völlig gerecht zu werden. In allen vier

Büchern sind die Zeitströmungen, in denen Lessing auf-

trat und über die er überall hinausführte, mit gründ-

licher Kenntnis und in neuer geistvoller Beleuchtung

geschildert und besonders möchte ich dafür auf die

'

theologischen Kapitel hinweisen. Wer seinen Lessing

kennt und liebt, wird aus Borinskis Buch mannigfache

Anregung und Förderung schöpfen und in seiner Liebe

nur mehr bestärkt werden zu dem grossen Menschen
und grossen Kämpfer, dessen weit tönende Predigt echter

Toleranz von seiner alten Kanzel, dem Theater, herab

Goethe ein „höchstes Meisterwerk menschlicher Kunst"
nannte.

München. Emil Sulger - Gebing.

Deutsche Kinderreime und Verwandtes, aus dem Munde
des Volkes vornehmlich in Pommern gesammelt von Fried-
rich Drosibn, weiland Oberlehrer am Gymnasium zu Neu-
stettin. Nach seinem Tode herausiiegehen von Karl Bolle
in Berlin und Friedrich Folie in Dresden. Leipzig. Tenbner,
18«J7. Kl. 8». 209 S.

Ungefähr gleichzeitig mit Böhmes grossem Sammel-
werk ist das vorliegende Büchlein erschienen. Der grösste

Teil der darin enthaltenen volkstümlichen Lieder und
Sprüche ist von Drosihn gesammelt. Lauge Zeit nach

seinem Tode (1873) sind die beiden Herausgeber an die

Arbeit gegangen. Bolle, der bekannte Meiereibesitzer,

hat den Anstoss gegeben und seine Druckerei zur Ver-

fügung gestellt. Polle, namentlich als klassischer Philolog

bekannt, hat die eigentliche Thätigkeit des Herausgebers

übernommen: er hat das von Drosihn schon für den Druck
Zusammengestellte aus dessen handschriftlichem Naehlass,

aus eigner Kenntnis und aus Jlitteiiungen anderer wesent-

lich ergänzt und viele .Anmerkungen zugefügt, das dankens-

werte Wörterverzeichnis rührt fast ganz von ihm her.

Wenn also dieses Denkmal der Freundschaft für die

Volkskunde wirklich wertvoll geworden ist, so liat P.

denn doch mehr Verdienst daran, als er in der Vorrede

zugeben will.

Die Sammlung selbst enthält 407 Nummern Volks-

und Kindeireinic mit Einschluss von Zungenübnngen,

Nachahmungen u. dgl., und im Anhange noch aiulerthalb-

hundert Rätsel fragen und Sprichwörter. Das (ianze ist

ein wenig bunt geraten, besonders auch, da P. die Literatur
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des Kinderliedes mir zum geringeren Teile kennt, und

seine Zusätze und Verweisnngen dalier mehr oder weniger

den Stempel des Zufälligen tragen. I'amit hängt es

denn auch zusammen, dass gar manche Nummer des Bnches

nur belanglose Varianten zu längst Bekanntem giebt.

Der unmittelbare Zweck des Bufiies ist dafür Entschul-

digung genug. Die Jlusik ist ganz aus dem Spiele ge-

blieben, fast niöciite man sagen selbstverständlich , ob-

wolil doch eher das Gegenteil als selbstverständlich

gelten sollte.

Eröffnet wird das Bucli durch ein kurzes, trotz

seines Alter.* recht lesenswertes Vorwort Drosibüs. Polle

hat dann wiederum viel dazugegeben: die elf von ihm

zugefügten Abschnitte enthalten zwar durchaus nichts

Abschliessendes oder auch nur Systematisches, aber doch

manches Gute und Brauchbare, z. B. die über die „wilden

Wörter" und die Verfasser. Grade bei diesem Ab-
schnitte mnss ich allerdings zu einem wichtigen Punkte
widersprechen. P. mutet der eignen Erfindung der

Kinder zu viel zu. Diese ist gewiss vorhanden: mit

Reclit weist er darauf, wie Kinder oft die thörichtesten,

prosaischsten Sätze mit grossem Ernste zu irgend einer

Weise singen nnd so in rhythmische Gebilde verwandeln.

(Ob freilich solcher Singsang grosse Kraft hat, sich zu

verbreiten, das ist zweifelhaft; schade, dass man hierauf

noch so wenig geachtet hat). Das Allei'meiste aber ist

sicherlich nicht von Kindern erfunden, sondern höchstens

umgestaltet, zersungen und zusammengeschweisst, ganz so,

wie bei den Grossen die Volkslieder sieh entwickeln; so

müssen viele der seltsamen Gedankensprünge erklärt

werden, die nicht alle, wie P. meint, auf kindlichen Ur-

sprung hinweisen. Aus welchen Quellen nun eigentlich

das Kinderlied fliesst, das lässt sich nicht einfach beant-

worten. Eine sehr wichtige ist jedenfalls das Volks-

lied, niclit minder aber kommt das halbvolkstümliche

Gesellschaftslied in Betracht. Ganz besonders werden

wir in vielen Kinderspielen Ueberbleibsel von ganz

oder halb volkstümlichen Gesellschaftsspielen der Erwach-

senen nnd lemnach von vergangeneu Strömungen der

Literatur und Jlode zu suchen haben. Hierher ge-

hört offenbar das Schäferspiel (Xo. 292, 205. 296), das

nniDögiich von Kindern verfasst sein kann. Auch der

„Schatz"", der in so vielen Liedern und Spielen vor-

kommt, nnd den sich P, mit einem Aufwände sehr künst-

licher Kinderseelenlehre erklärt (S. 38, 39), ist fast

durchweg von den Erwachsenen übernomminen. Wenn
P. den bekannten Abzählreim Xo, 247, 248 Eins, zehn,

zwanzig, Xapoleon fuiir durch Danzig, Moskau ist abge-

brannt, Die Franzosen sind davongerannt, Ohne Strumpf
und ohne Scliuii Immer weiter nach Frankreich
zu) der Kinderdichtung entstammen lässt, so ist das

wohl für die gegenwärtigen Fassungen richtig, aber es

steckt eine Erinnerung aus einem Liede darin, das an-

scheinend 179ii bei .Tourdans Rückzug durch Franken
entstanden und als fliegendes Blatt verbreitet , später

aber als echtes Volkslied den Kriegen von 1813 nnd

1870 angepasst worden ist: dieselbe Stelle ist in ein

Volkslied mit dem Tlieraa „Es kann ja nicht inmier so

bleiben" übergegangen, das gleichfalls von 1813 auf 1870
übertragen worden ist, ja, sich sogar dem russischen und
dem italicnisclien FeMziige hat anbequenn-ii müssen (s,

Ditfnrlh, Dt-utsche Volks- und Gesellschaftslicder des 17,

nnd \H. .Tahrh.. Xo. 124 |und 126, Str. 14]: Erk-Böhme,
Deutscher Liederhort II, Xo. 35(i und 353 b). Das Ganze
giebt ein sehr lehrreiches Beispiel für das Leben des

Volks- und Kinderliedes. — Xo. 103 und 104 gehören

zum Tiermärchen von der Frau Füchsin Hochzeit (Kinder-

und Hausmärchen Xo. 38), woran auch manches der be-

kannten Lügenmärchen anknüpfen mag, in denen Hans-

tiere die häuslichen Arbeiten verrichten.

Im einzelnen findet sich manclies Anfechtbare in

den sprachlichen und sachlichen Bemerkungen, und einiges

davon hätte sich wohl vermeiden lassen, so wenn ein

plattdeutscher Spruch, No. 395, der ehemaligen Graf-

schaft Henneberg zugewiesen wird, oder wenn P, (zu

Xo, 45) bei einem Fingerzählreim sechs Finger herausbe-

kommt: es ist natürlich die erste Arbeit des Pflanmen-

schüttelns einfach dem Daumen übertragen, der sonst

ear nichts zu thun hätte. Aber im ganzen ist das

Büchlein gut gearbeitet; es gehört überhaupt, wenn es

aucli nicht auf tiefere Fragen eingeht, zn den verständigsten

seiner Art,

Glauchau i. S. Georg Schläger.

Landnämabök I— III. Hauksbük. Sturlnbök. Melnbök.
ndgiven af det nordiske oldskiift-selskab. Kobenhavn 19(X).

8» LX. 40.3 S.

Finnur Jönsson hat die stattliche Ausgabe mit be-

kannter Sorgfalt und Sauberkeit hergestellt. Eine neue

Bearbeitung der Landnäma war dringend notwendig, die

Ausgabe von 1843 in den Islendingasögur I genügte

längst nicht mehr. Einen neuen Test und eine neue

literaturgeschichtliche Tutersuchung über die Entstehung

dieses höchst eigenartigen Werkes bietet Finnur. Die

Textgestalt hängt sehr wesentlich ab von den Ansichten

über den Ursprung der Landnäma. In seiuer Literatui'-

gescbichte II, 584 ft'. fasst Finnur die Ergebnisse der

gründlichen umfangreichen Einleitung kurz zusammem. Auf
grund von verschiedenen mündlich und schriftlich über-

lieferten, bis etwa 1200 reichenden Genealogien schrieb

ein Mann um 1220 in der Gegend des Borgarfjords die

Landnäma, Diese Schrift ist nur durch Styrmii'S

(um 1240) und Sturlas (um 1250) Bearbeitungen auf uns

gelangt. Die Sturlnbök ist erhalten. Styrmirs Land-

näma mnss erschlossen werden durch den Vergleich der

Sturlnbök und Hauksbök. Hankr Irlendsson verschmolz

um 1320 die beiden Bücher zu einer neuen Landnäma.

Den Inhalt der Bearbeitung des Styrmir gewinnt man
dadurch, dass mau die Sturlubök von der Hauksbök ab-

zieht und soweit als möglich auch Hanks Zuthaten be-

stimmt. Was dann noch übrig bleibt, gehört Styrmir.

Mit Umsicht und Scharfsinn hat Finnur in der Einleitung

die verschiedenen Bearbeiter auseinander gehalten und

damit den Urspiung der Landnäma und ilie Zuverlässig-

keit der Ueberlieferung vortrefflicii klar gelegt. Der
drifte eriialtene Text, die Melabök. folgt der Sturlubök,

aber mit Verkürzungen, Zusätzen und ümordnungen.
Die Auszüge der Olafssaga sind ebenfalls der Sturlubök

entnommen.

Die Ausgabe von 1843 legte den Text der Sturlu-

bök zu gründe und gab die Abweichungen der andern

Handschriften in den Anmerkungen. Daraus war kein

anschauliches Bild vom Stand der Ueberliefei ung zu ge-

winnen. Da drei Bearbeitungen vorliegen, ist der beste

Ausweg, diese drei nebeneinander zu bieten. Durch
sorgsame Verweise von der einen Fassung zur andern

nnd zur Ausgabe von 1843 erhält man auch ein Gesamt-

bild, in dem aber nie die Tliatsachen der wirklichen

Ueberlieferung ausser acht bleiben. Eine kritische Aus-

gabe iler ursprünglichen Landnäma lässt sich doch nicht

herstellen. Die drei erhalteneu Bearbeitungen sind aber
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einfach genau so zu geben, wie sie überliefert sind. Die

Verweise und die Einleitung leisten viel mehr und

besseres als der kritische Text von 1843. Die An-

merkungen der neuen Ausgabe geben also keine Lesarten,

sondern ergänzen nnr den Textabdruck, soweit auf Eigen-

tümlichkeiten der Handschrift selbst Bezug zu nehmen

ist oder offenbare Fehler zu berichtigen sind, oder sie

erklären die paar Skaldenstrofen im Einzelnen.

Die Einleitung zeichnet sich wie alle Arbeiten

Finnurs durch klare Darstellung aus. Sehr gut sind die

Bemerkungen über die Quellen der Landnäma. Die ganze

Einrichtung des Buches, Zeilenzählung und Kapitelein-

teilung ist vortrefflich und dadurch haben auch die gerade

für die Landnäma ausserordentlich wichtigen umfang-

reichen Namenverzeichnisse (S. 284-403) au Wert sehr

gewonnen. Die Oertlichkeiten sind durch kurze Sätze

nach ihier Lage bestimmt. Dagegen vermisst man
eine Karte.

Rostock. W. Golther.

Reltterer, Theodor, Dr. phil. Leben nnd Werke Peter
Pindars Dr. .Tohn WolcotX Wiener Beiträge zur Englischen

Philologip. XI. Band. Wien nnd Leipzig. Wilhelm Brau-

mnller 1900. Vm, 1.50 S. 8°. M. 4.

Es ist eine eigene Sache um die „Rettung" ver-

gessener Litteraturgrössen. Die Zeit der Lessing'schen

Kritik ist vorüber, das allgemeinere wissenschaftliche und

litterarische Interesse des vorigen Jahrhunderts ist ver-

drängt worden durch den Kampf um soziale und politische

Ideen, die der Zeit des Rationalismus noch fremd waren.

Unsere Bildung verlangt nicht so sehr nach der Kenntnis

der Kleinen und Kleinsten im Reiche der Geister, ihr

genügt eine klare, scharfe Charakteristik der Grossen,

die ihrer Zeit den Stempel ihres Wesens aufgedruckt Haben,

die der unseren noch immer als Leitsterne, als höchste

Ziele voranlenchten. Und doch, nur selten ist die genaue

Kenntnis dieser Heroen der Kultur möglich ohne das ein-

gehendste Studium ihrer geistigen, wie ihrer rein räum-

lichen Umgebung. Taines Lehre vom Milieu will nicht

nur auf die nächste Verwandtschaft des Darzustellenden

angewendet sein. Um Shakespeares Grösse ganz zu ver-

stehen, brauchen wir seinen Kreis, seine Vorgänger und

Mitkämpfer. Die Kyd und Lyly, die Peele und Greene.

die Brome, Lodge und Marlowe, sie sind uns in erster

Linie Folien, ehe sie zum Selbstzweck einer wissenschaft-

lichen Darstellung werden. Allein eine solche Darstellnng

verlohnt sich oft oder meist noch ans einem anderen

Grunde. Schiller, Goethe, Shakespeare, Byron eilten ihrer

Zeit mit Riesenschritten voraus, schufen neue Werte,

die das Durchschnittspubliknm ihrer Zeit noch nicht zu

münzen verstand. Ihm waren die kleinen Geister näher,

die das Bedürfnis des Tages befriedigten nnd doch einem

Streben nach Höherem dabei bescheidenen Raum ge-

währten. Sie repräsentieren bei weitem besser den Stand

der Volksbildung, des allgemeinen künstlerischen Niveaus,

als die Grossen. So eignen auch sie, denen wir, in ihren

Werken nämlich , die einzigen Zeugnisse über den Ge-

schmack des Publikums, dem sie gefielen, verdanken, sich

ganz besonders zur Kennzeichnung des Abstandes, der

Volk und Kulturträger (im weitesten Sinne) ti'ennt, zur

Grundlage der Schilderung des Miliens, aus dem die Grösse

emporgewachsen ist.

Eine solche Natur ist auch John Wolcot, der einst

vielgerühnite, nun längst vergessene Dichter der Lousiade.

dem Theodor Reitterer die verdiente Würdigung hat Zu-

teil werden lassen. Unabhängig von der erst 1897—1899

entstandenen Abhandlung des Referenten über Wolcot,

deren endliche Drucklegung durch Kölbings Tod eine

Verzögerung bis zum Sommer 1901 erlitten hat, be-

schäftigte sich Reitterer seit 1892 mit eingehenden Quellen-

studien über das Leben und die Werke des Dichters,

deren Ergebnisse in einer 150 Seiten starken Mono-
graphie nun vorliegen. Von vornherein machte es sich

der Verfasser zur Aufgabe, sein Werk einem möglichst

grossen Leserkreise zu unterbreiten, nicht nnr dem Philo-

logen von Fach eine grundlegende nnd zusammenfassende

Studie zu bieten. So mag es wohl scheinen, als habe

er trotz der zahlreichen Hinweise in den Anmerkungen,
die von einer gründlichen und erschöpfenden Arbeit zeugen,

dem Leser den Ballast eines allzu streng wissenschaftlichen

Apparates ersparen wollen. Es wäre dankenswert ge-

wesen, wenn Reitterer die in die Ausgabe der Werke
Peter Pindars von 1812 nicht mit aufgenommenen
Dichtungen, die ihm in England bekannt wurden, nud

die er dem Referenten in der liebenswürdigsten Weise
aus seinen Manuscripten zur Verfügung gestellt hat, etwa

anhangsweise mit veröffentlicht hätte, damit die von

letzterem angestrebte bibliographische Feststellung mög-
lichst sämtlicher Werke des Dichters ihrem Ziele hätte

näher gebracht werden können. Abgesehen von dieser

Ausstellung, die mehr der räumlichen Ausdehnung des
'

Buches, als dem Autor selbst zu gtlten hat, ist man ihm

nur zu Dank verpflichtet. Er hat in übersichtlicher Weise

das in ganz kleinen Arbeiten, in Notizen und Bemerkungen
anderer Schriftsteller verstreute, nicht leicht zu erreichende

Jlaterial in drei Hauptabscliriften, Wolcots Leben, Wolcots

Dichtungen und allgemeine Charakteristik und Würdigung
Wolcots, verwendet. Bei der Datierung im biogi-apliischen

Teil konnte er die oft auseinander gehenden Daten der

verschiedenen Quellen in endgültiger Weise festlegen,

was dem Referenten, dessen Arbeit in Deutschland ent-

standen ist, nicht immer möglich war. Zur Gradnierung

Wolcots zum M. D., die Reitterer in den September 17ti7

setzt, könnte hier angefügt werden, dass dieselbe am 8. Sep-

tember in Aberdeen, nach einer schwierigen Prüfung bei

dem berühmten Arzt Dr. Hnxham in Pljinouth, statt-

fand. Im Allgemeinen bietet uns Reitterer eine fesselnd

geschriebene Biographie des eigenartigen Menschen, der

als Arzt, als (jeistlicher und als Schriftsteller ein er-

bitterter Gegner alles Hergebrachten und Konventionellen,

ein scharfer Verfechter der Wahrheit oder wenigstens

dessen, was er für wahr hielt, aber auch ein bitterböser

Spötter gewesen ist, der die Lauge seiner Satire über

hoch und niedrig, über heiliges und profanes unerbittlich

und unermüdlich ausgegossen hat. Es ist Reitterer nicht

genug zu danken, dass er keinen einseitig moralischen

Standpunkt an dieses Leben gelegt hat, dass er nicht

von der hohen Warte billiger und bürgerlicher Recht-

schaft'enheit herab auf den Dichter zielt, um ihn, wie das

die Engländer, wenn sie sich überhaupt einmal mit ihm

beschäftigen, immer gethan haben, gesellschaftlich nnd

moralisch zu vernichten. Wolcot will von einem Men-
schen beurteilt werden, und das ist ihm hier im Lob.

wie im Tadel geschehen.

Wolcots Dichtungen sind, nach den Jahren ihrer

Veröffentlichung geordnet, besprochen, soweit sie sich in

der Ausgabe von 1812 finden. So kommt es, dass kleinere

Werke, oft nur wenige Zeilen ans den Jugendjahren des

Dichters unerwähnt bleiben, dass aber auch Satiren wie

„Epistle to the Emperor of China"* nur ganz beiläufig

(pag. 39) genannt werden. Das gereicht aber dem ttanzen
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kaiiiii zum Nachteil. Ist doch hier zum ersten Male es

unternommen weiden, das dichterische Schaflfeu Wolcots

auf Grund iiuellenmässiger Studien zu betrachten. Ein

jedes einzelne Werk ist nach den Ursachen seiner Ent-

stehung bin, inbezng auf seine Entstebungszeit untersucht

und mit Geschmack und Geschick charakterisiert worden.

Namentlich die Feststellung der Entstehungszeiten ist

nicht einfach gewesen, da hierzu, ausser den noch er-

haltenen Quartos, die zudem bisweilen ohne Jahr erschienen,

nur die Erwähnung in den grossen Zeitungen, die Be-

sprechungen in einzelnen Monatsblattern benutzt werden

konnten. Paher ist Reitterer auch bei einzelnen Ge-

dichten zu einer anderen Datierung als der Referent

gelangt, der die Sammlung „Pindariaiia" 1795 (R. 1794),

den letzten Angriff gegen die königliche Akademie 1808
iR. 1809) ansetzen möchte. Die Auswahl der selir zahl-

reichen Citate ist mit grossem Geschick getroffen. Gerade

bei Wolcüt verlohnt es sich der Mühe. Proben ans seinen

Werken, die nur zu oft durch Anspielungen aller Art

nns dunkel und unverständlich erscheinen, herauszuschälen,

um so auf das brillierende Feuer seiner Muse, auf den

Glanz und die Gewandtheit seiner Diktion hinzuweisen.

Es ist unmöglich bei der kolossalen dichterischen Frucht-

baikeit Wolcots die einzelnen Werke in ihrer Dar-

stellung bei Reitterer näher zu betrachten. Ueberall hat

er das nötige Material für das Verständnis herbeigebracht,

die zeitgeschichtlichen und pi-rsöuliciien Zusammenhänge
dargelegt. Zur Quellenuntersuchung' mag nur erwähnt
- in, dass auf die Lousiade ausser Popes Lockenraub

auch Garths Dispensary, Boileaus Lutrin und Butlers

Hndibras eingewirkt haben. Die Untersuchung über

Wolcots Dichtungen nimmt den weitaus grössten Teil

des Reittererschen Duches ein, sodass die allgemeine

Charakteristik des Dichters, die zum Schluss gegeben

wird und die naturgemäss Manches bereits Gesagte wieder-

holen muss, auf wenige Seiten zusammengedrängt er-

scheint. Aber trotzdem wird sie dem Dichter im voll-

sten Masse gerecht. Es ist kaum möglich dem Bilde,

das uns Reitterer von Wolcot entwirft, noch etwas hin-

zuzufügen; seine eigenartige ans seinem innersten Wesen
re.snltierende Lebensa uffassunic und Lebensführnng ist

ebenso treffend charakteriticrl als die schillernde Gewandt-

heit, die tötliche Sicheriieit, die tolle Laune seiner

Satire. Reitterer kann nächst Schippei', dem er die An-
regung zu seiner Arbeit verdankt, das Verdienst für sich

in Anspruch nehmen, das Schaffen eines mit Unrecht

Vergessenen gewürdigt, auf die Fülle von wenn anch nicht

ganz ungetrübten (ienuss, die Pindars Werke gewäiiren,

eingehend hingewiesen zu haben.

Dresden. Christian Gaehde.

Karl Kabelraann, Joseph Addisons lltterarisclie

Kritik im „Spectator". Rost. Diss. 1900. 74 S. 8».

F^in äliuliciier Versuch wie der des Verfassers, die

literarische Kritik Addisons in der Zeitsciirift „Tlie

Spectator" darzustellen, ist bereits im .Tahre 1883. in

liier dänischen Dissertation von Adolf Hansen ge-

iiiaciit worden (Addison som litteraer Kritiker), auch ist

das Thema von P. Ha melius (Die Kritik in der eng-

lischen Litteratur des 17. nnd 18. .Jahrhunderts, Leipzig

1897) behandelt worden. Zn vergleichen ist auch die

neue von Brandl umgearbeitete .-Vusgabe von Hettners

Gesdiichte der englischen Literatur (Braunschweig 1894).

S. 5— 13 incl. beliandelt der Verfasser John Drj'den
als Kritiker, dessen Hauptfehler das Schwanken zwischen

Romantik nnd Klassicismns ist. Von den folgenden Kritikern

treten Shaftesbury und Pope für den Klassicismus in

die Schranken, Steele verteidigt die Romantik, während
Dennis und Addison eine mehr vermittelnde Stellung

zwischen beiden Richtungen einnehmen. Addison steht

als Aesthetiker ungleich höher denn als Dichter. In

seinen Kritiken des Volksliedes hat er die wahre Poesie,

die in diesen von dem Volke noch gesungenen Liedern

steckt, erkannt und auch die Mühe nicht gescheut, diese

in einer eingehenden Kritik im Spectator Nr. 70, 74

und 85 auch dem gebildeten Leser wieder bekannt zn

machen. Addison hat das Verdienst, die alt-nationalen

Balladen mit dem echten, poetischen Gold Homers ver-

glichen zu haben (vgl. 17). Seine kritische Abhandlung
eröffnet Addison mit der Zergliederung der Chevj'-Chase-

Ballade. die er seinen Lesern mit Recht empfiehlt. Die

verschiedenen Ansichten der Darsteller von Addisons

Kritik stellt Kabelmann S. 23 flg. zusammen. Auch die

Ballade: 'The Children in the Wood' weiss der Kritiker

nicht hoch genug wegen ihrer Einfachheit und Natür-

lichkeit zu rühmen. Bei seiner einseitigen Ueberschätzung

der französischen Regelmässigkeit kann Addison seinen

grössten Landsmann Shakespeare natürlich nicht

richtig und gerecht beurteilen. Während er an mehr .

als einer Stelle seine höchste Bewunderung über Shake-

speare ausspricht, wirft er ihm an andern Orten grobe

Felller in der Anlage und Ausführung seiner Werke
vor. Shakespeare ist nach Addison „ein regelloses, daher

unnachahmbares Genie, ein Naturwunder ohne Kunst."'

Hansen hat in seiner oben genannten Dissertation

.Shakespeare mit einigen oberflächlichen Bemerkungen
abgethan, während Addison ihn in 17 Nummern bespricht.

Er hat auf jeden Fall das Verdienst, die Anregung zu einem
wissenschaftlichen Shakespeare-Studium gegeben zu haben,

dessen erste Frucht Theobalds Shakespeare restored
etc. (London 1726) war (vgl. S. 35—40 incl.). Energisch
verurteilt der Kiitiker die „Verbesserungen", die man
Shakespeare hat angedeihen lassen. Gemeint sind da-

mit die Bearbeitungen Shakespeare'scber Stücke durch

George Colman, Nalinm Täte, ('olley Cibber,
Thomas Shadwell, Thomas Otway, Garrick u. a.,

die in ihren Beziehungen zu den Shakespeare'schen

Originalen in den Rostoker Dissertationen von Erzgräber,

Dohse, Beber und Schramm dargestellt sind. Auch für

Spenser hegt Addison die grösste Bewunderung, obgleich

er nur verhältnismässig selten auf ihn zu sprechen

kommt ; die erste Lanze für diesen Diciiter legte unter

den Jlitarbeitern des Spectator zuerst Steele ein. Doch
auch Addison nennt den Verfasser der „Fairj' Queen"
den Ariost Englands. Eingehend und höchst lobend ist

Addisons Kritik der Werke Miltons, besonders des

'Paradise Lost' (S. 44 flg.). Nach ihm sind Homer und
Vergll in dem was Handlung betrifft, von Mllton über-

troft'en worden. In einer anderen Kritik kommt er zu

dem Schluss, dass Milton in Ansehung der Erhabenheit

nnd Grossartigkeit der Gedanken, Homer ausgenommen,
einzig dasteiie. Im einzelnen macht Kabelmann auf die

Mängel der Hansen'schen Kritik aufmerksam und weiss

seine widersprechenden Behauptungen gesciiickt zu be-

• So hat Brandl in der neuen Ausgabe (1894) von Hettners
(beschichte der englischen Literatur verbessert, während der
Text früher lautete: ,t\dilisons ästhetische Ansichten) sind
zwar noch nicht frei von der einseitigen rcberschät/.uug der
französischen Korrektheit oder Rcgelmässigkeit und vergöttern
daher Pope, während sie Shakespeare verlästern".
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gi-finden. Im Kapitel VIII behandelt der Verfasser

Addisons Kritik über eiuig'e Dichter seiner Zeit. Von
seinem Meister und Lehrer Dryden spricht er stets mit

der gi'össten Verehrung, auch Pope wird in gerechter

Weise mit Lob bedacht. Aber auch geringere Dicliter,

wie Lee, Cowley, Otway und Ambrose Philipps

werden mit Anerkennung genannt, daneben erwähnt er

auch ausserenglische Dichter wie Corneille. Moliere
und Racine höchst lobend. Im Schlusskapitel (S. 66— 71

incl.) giebt der Verfasser ein übersichtliches Bild von

der literarisch-kritischen Thätigkeit Addisons und dem
Werte oder Unwerte seiner Kiitik. Hanptvorzüge sind

seine wunderbare Beleseuheit und sein Gedächtnis, ein

Hauptfehler sein Schwanken zwischen Romantik und

Klassicismus. Addisons literarische Ki-itik ist daher

auch sehi- verschieden beurteilt worden. Während z. B.

Taine mit wahrer Verachtung von ihm spricht, be-

ui'teilen Beljame. Macaulay und Hettner seine Wirk-

samkeit ungleich günstiger und nach des Verfassers

Ansicht gerechter.

Die lehrreiche Studie beweist, dass Addison das

Ziel erreicht hat, das er seiner Kritik stellte, näinlich

verbessernd auf den Geschmack des englischen Volkes

einzuwirken.

Doberan i. M. 0. Glöde.

Ott, Andre G. , Etade sur les conleurs en vienx
francais. Paris. Bouillon 1899. XH. 186 S. 8». (Züricher

Dissertation.^

Die Untersuchung Otts über die Farbenbezeichnungen

bildet einen der besten nnd im Grunde auch den ersten

umfänglichen Beitrag zur altfranzösischeu Wortlehre.

Der Verf. hat auf umfängliche und im ganzen sorgfältige

Lektüre und auf die Sammlungen Godefroys gestützt, die

Farbadjektiva nebst allen Ableitungen zusammengestellt

nud zu zeigen versucht, in welchem Umfange sie in

eigentlichem und übertragenem Sinne , direkt oder in

Vergleiclien verwendet werden. Die Anlage ist ver-

ständig und übersichtlich, das Gebotene sehr reichhaltig,

wenn auch vielleicht das eine und andere etwas stärker

hätte hervorgehoben werden dürfen, und ganz vereinzeltes

mehr in den Hintergrund treten niusste, um dem, der

nicht allzusehr eing^lesen ist in die alte Sprache, einen

ungefähren Einblick geben zu können. So scheint mir

namentlich taint ., bleich" nicht in das richtige Licht ge-

setzt za sein.

Nach dem Lobe und nach der Xachlese, die G.

Paris Rom. XXIX, 477 und A. Tobler Arch. f. n. Spr.

105, 191 — 194 der Arbeit haben zu Teil kommen lassen,

bleibt wenig mehr zu sagen übrig. Das meiste und

namentlich das wesentlichste dessen, was ich mir notiert

hatte, ist vorweggenommen. Bei nms in der Verbindung

mit dedoiaus (S. 107) oder in Fällen wie U escuiers

ju iiiolt estolz Et fei et deputaire et rolz (Durm. 776)

ist daran zu erinnern, dass nach mittelalterlicher Auf-

fassung .ludas rothaarig war.

Wenn der Renclus von Moilieus sagt

Sen capel li enfrerosa

Le lis mesU o le rose a

(S. 122) so würde ich das nicht mit 'meler de coulenr

rose' wiedergeben, vielmehr Godefroy beipflichten, der es

mit 'meler de roses' übersetzt. Des Verf. Einwand, dass

dann der zweite Vers einn unnütze Wiederholung sei,

wäre bei einem altfranzösischen Texte an sich nicht

schwerwiegend, ist aber hier nicht einmal berechtigt.

Offenbar hat der Renclus das Verbnm entreroser für diese

Stelle erst gebildet und erklärt es nuu im folgenden.

Von den Stellen die S. 138 für vert im Sinne von

'pas mür, acide' gegeben werden, ist nur die zweite be-

weiskräftig, wo von vin vert die Rede ist, wogegen in

den beiden andern vert ein ausmalendes Adjektivum ist,

durch dessen Setzung der betreffende Gegenstand {feve,

alle) dem Hörer deutlicher, effektvoller vor die Augen
geführt werden soll.

Wenn S. 146 Aum. gesagt wird: il est typique qne
belltis soit reste Texpression de la France romanisee.

Bellits est nn diminutif de bo)ius-. or, tuus les peuple^

aiment ä se servir de diminutifs pour qualifler les chose>

qu'Us aft'ectiounent , pnis Thomme a toujonrs rapprechc

la notion de 'bon' de celle de 'bean', so verstehe ich nicht

recht, wie das typisch für Frankreich sein soll, da doch

Italien dasselbe zeigte und da vor allem der etymologisch--

Zusammenhang zwischen hoiiiis itnd hellns wohl schon

vor der Romanisierung Galliens dem römischen Sprach-

bewusstsein ganz entschwunden war.

Aus der Thatsache, dass im XVI. Jalirh. in Paris

'draps pers' bei Leichenfeiern verwendet wurden, schliesst

der Verf., dass pers ein sehr dunkles Blau bezeichnet habe

(S. 92). Wenn sich diese Annahme auf farbige zeit-

genössische Darstellungen stützt, so ist nichts dagegen
zu sagen, nur hätte das erwähnt werden dürfen; wenn
aber nur darauf, dass man sonst in solchen Fällen schwarz
vorzieht, so besagt das nichts. Hier in Wien und ver-

mutlich auch anderswo giebt es Leichenwagen, Särge,

Saigtücher und Partezeddel in lichtem Blau, etwa Korn-

blumenblau, nicht in dem dunklen Marine- oder Tegett-

hoffljlau.

Der etymologischen Seite seines Gegenstandes ist

der Verf. nicht nachgegangen. Wohl stellt er überall

eine Art lateinischer Typen auf, wüe sie zu Uebung^-

zwecken ja gewiss dienlich sind, wie sie aber in Büchern,

die nicht solche Zwecke haben, besser wegblieben. Wa>
soll man mit Ungetümen wie ßirididiare, im -f blanka -f-

ire, bhiiika -r- itliis u. s. w.? Ungeheuer, die zudem oft

noch falsch sind oder gar nichts vorstellen wie pigellatus

(von pie, das doch auf pira beruht), grivelldtiis? Oder
rubente, wo die französischen Formen rubentu verlangen V

Wo aber wirklich etymologische Fragen vorlagen , hat

er sie nicht gelöst, wohl auch nicht lösen wollen. Jlaii

wird in letzterem Falle ihm keinen Vorwurf daraus

machen: auch daraus nicht, dass ihm die elementarsten

Sätze der lateinischen Lautlehre fremd sind, wohl aber
|

daraus, dass er trotz dieser Unkenntnis gelegentlich im -

Lateinischen etymologisiert und dabei dann zu der un-

geheuerlichen Behauptung kommt, dass germ. fidu (nhd.

fahl) n'est sürement qu'une autre forme de la racine

qne nous avous en latin daiis ftarus, fulnis. fulyert

(S. 83) oder ein übrigens ganz übertlüssiges lateinisches

blavus konstruiert.

Die Grenzen seines Wissens zu respektieren, ge-

ziemt auch einem Anfänger, besonders wenn dieses Wissen

sich sonst so trefflich dokumentiert, wie dies im übrigen

in der Arbeit der Fall ist.

Wien. W. Meyer-Lübke.

I

Rieh. Dräger. Molieres Don Juan neu (V) beleuchtet. Hall.

Iiiss. 18!»'.t. .% S. 8".

Bei einem Dichter, der, wie Moliere, oft verschie-

dene minderwertige Stücke mosaikartig zu dem kUnst-

lerischeu , einheitlichen Bau seiner Meisterwerke ver-
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wertet, ist die Abgrenzung' dessen, was er dieser oder

jener Quelle entuunimen hat, ausserordentlich schwierig-.

Ganz besonders ist dies beim „Don Juan" der Fall, wo
Jlolieie vier oder fünf Vorläufer, einen Spanier, Tirso

de Molina, einen Italiener, Giliberto, und dessen possen-

hafte Verarbeitung im italienischen Theater zu Paris,

sowie zwei Franzosen (Dorimond und Villiers) zu Vor-

läufern hatte, die er möglicherweise alle benutzt hat.

Bei dieser Schwierigkeit wagt denn auch der Heraus-

geber des ,,r)on Juan" in den Grands Ecrivains, Paul

Mesnard, in den meisten streitigen Fragen kein apodik-

tisches Urteil zu fällen. Er lässt es zweifelhaft, ob

Moliere den Tirso de Molina benutzt hat, ob Cicogninis

I laivitato di pietra seine Quelle gewesen ; selbst das

A'erhältnis des aus dem Jahre 1671 erhaltenen Scenario

einer von den Italienern im Palais-Eoj'al Th. zu Paris

gespielten Harlekinade zu Cicogninis Stück oder zu dem
verlorenen von Giliberto, das einen gleichen Titel führte,

ist für ihn nicht völlig sicher ausgemacht. Auch, darüber, ob

die zwei französischen Bearbeitungen jenes verlorenen

Werkes, die von Dorimond und Villiers, wirklich so

verschieden waren, dass erstere, wie Villiers in der

Vorrede zu seinem „Fils criminel" sich äussert, nur ein

.. imparfait original", die seine eine treue „copie" sei,

>liriciit er sich nicht ganz bestimmt aus (a. a. 0. V, 9 ff,).

Anders der jugendliche Verfasser der oben angeführten

Dissertation, für den alles sicher ausgemacht ist, der

Zeugnisse beseitigt, die ihm nicht passen, über anders-

denkende Beurteiler ohne Angabe von Gründen mit

souveräner Verachtung abspricht und dabei stets unge-

nügende Kenntnis der neueren Moliere-Litteratur und

Mangel an sicherer Kritik bekundet. Nach ihm ist das

vei'lorene Stück Gilibertos (II Convitato di pietra, Neapel

1652) gar nicht verloren, sondern mit dem von Cicognini,

welches zuerst ohne Jahresangabe in Venedig, dann in

Treviso und in Bonciglione erschien, identisch. Dem wider-

spricht niciit mehr — als Alles. Denn nicht nur die

draniniaturgia von Alacci (1666) unterscheidet ganz deut-

lich die beiden Werke, auch Goldoni, der Cicognini schätzte

und seine Werke kannte , macht in der Vorrede zu

Seinein Don Giovanni Tenorio, Florenz 17.86, also erst 7.3

Jahre nach der ersten Erwähnung des C, 'scheu Stückes,

denselben Unterschied, Der Herr Verfasser ist zwar
liierbei anderer Meinung. Da G. von einer „pochissinia"'

differenza tra qneste due traduzioni" (des Tirsoschen

Vorbildes) spricht, so folgert er: „Diese letzte Bemer-
kung leiirt, dass von verschiedenen Conv. di pietia nicht

die Rede sein kann". Also zwei nur wenig verschiedene

Dinge sind identisch. Welche Dogik! Verfasser, der

das Gras wachsen hört, weiss auch genau, dass Goldoni,

der doch mit der Litteratur seines Vaterlandes vor 7—8
Jahrzehuten wohl einigermassen vertraut war, jener

Draniniaturgia ..einfach nachgesprochen", oder „eine walir-

sclieiiilic.h anonyme Ausgabe des C'schen Stückes, die

111 Herausgeber irgendwie (!) geändert war", für ein

uk Gilibei'tu's hielt. Mit so pliantasievollen Conjunk-

turen lässt sich alles beweisen. Abei- noch andere

Gründe sprechen gegen die Annahme der Identitiziriing

'in; Stücke Gilibertos und Cicognini's. Letzteres stimmt,

wie schon aus des Verfassers langer Inhaltsangabe lier-

V'iigelit, mit dein „Filscriminer' Villiers', Par. 1660, wenig
überein. Nun mag man von Mlliirs' Selbstlob, dass seine

Uebersetzuiig aus dem Italienisilicn eine copie des Origi-

nals sei, denken, was man will, unmöglich wird doch
dir .,r<>l„Msii/ii" .in SU mannigfach verscliiedeuüs Stück

für das treue Vorbild des seinigen ausgeben. Der
Augenschein hätte ihn ja als Lügner hingestellt, und
sein Konkurrent Dorimond, dem er den Vorwurf der

mangelnden Treue in Wiedergabe des ,,Originals" (im-

parfait original) machte, würde sich diese Waffe nicht

haben entgehen lassen. Uebrigens wird Cicogninis Stück

vor 166.S gar nicht erwähnt, Villiers und Dorimonds
augebliche Uebertragungen erschienen bereits 1660, bezw.

1659. Dass C.'s Stück vor 1659 existiert habe, ist

also unerweisbar. Wir wissen nämlich von dem italie-

nischen Dichter nur, dass er vor April 1664 gestorben

ist. Ich halte auch die Benutzung von Cicogninis C.

d. p. in Moliere's Festin de Pierre nicht' für erwiesen.

Mesnard, der beide Stücke vergleicht, sagt, der Beweis,

dass Moliere jenes Stück gekannt habe, liege nicht in

den Uebereinstimmungen zwischen ihm und C, denn die

fänden sich ebenso zwischen dem Festin de Pierre und jenem
Scenario der italienischen Harlekinade aus dem .Tahre

1671. Dass aber jenes wieder auf Cicognini zurückgeht,

nicht auf Giliberto, wird auch von ihm nicht als sicher

angenommen, denn die Verwandtschaft zwischen zwei

italienischen Ueberset Zungen desselben spanischenOriginales

(Cicognini's und Giliberto's C, d. P.) macht jene Ueber-

elnstimmung zwischen der nach Giliberto frei geänderten

Harlekinade und Cicognini's Stück erklärlich. Moliere

hätte, wie Verfasser zugibt, nur wenig aus C. entlehnen

können, und gewöhnlich wählte sich Moliere als Vorbilder

Stücke aus, bei denen das Gegenteil der Fall war. Auch
das spricht wieder gegen die Annahme der Identität

des Cicognini'schen und Giliberto'scheu „Convitato di

pietra" und weist auf das verlorene Giliberto 'sehe Stück

als Vorbild des Festin de Pierre hin. Moliere soll nach

dem Verfasser auch Dorimond's Stück benutzt haben.

Aber von den Uebereinstimmungen, die Verfasser (S. 9 und

10) herausfindet, sind die drei ersten ganz nebensächliche

Kleinigkeiten, die Moliere leicht selbst hätte erfinden,

oder direkt dem (verlorenen) italienischen Original ent-

nehmen können. Dass er die Szene zwischen ,,dem Armen"
und Don Juan (Moliere, III 2) und die Unterredung mit

Don Louis (ebd., VI 4) aus Dorimond entlehnt habe, ist,

bei der verhältnismässig geringen Uebereinstinimung, gar

nicht anzunehmen. Das berechnete Lob der ,,Taille"

einer Bauerndirne in Don Juans Jlunde findet sich auch

bei Villiers (IV 5), Zudem, warum auf ]>oiimond zurück-

gehen, wenn Moliere das italienische Original so gut

vorlag, wie dem weniger bedeutenden Nebenbuhler? Dass

sich zwischen Molirre und Villiers Uebereinstimmungen

finden, haben bereits Jloland und Ref. (Molieres Leben und

W'erke S. 171) bemerkt. Dass aber Moliere, der nach

dem Verfasser übrigens Villiers wenigstens an einer

Stelle möglicherweise benutzt hat (S. 7), „dem anerkannt

bedeutenderen Stücke Dorimonds vor dem seines Fein-

des den Vorzug gegeben habe", zeigt wieder die souve-

räne Aburteilung über streitige Fragen der Moliere-

Kritik. Die Anteilscliaft Villiers' an den gegen Moliere's

,,?k'ole des Femnics" geriihteteu Pamphleten ist nämlich

ganz fraglich (s. Kiiörichs p]inlcitung zu Villieis' ,,Fils cri-

miuel" in Vollmöllers Neudrucken VI II f.), und Moliere wird

doch nicht in jedem Schauspieler und Bühnendichter des

Hotel de Bourgogne gleicli einen Todfeind gesehen haben,

dem er nicht einmal ein paar Kleinigkeiten habe ent-

nehmen dürfen. Dieselbe auf Unkenntnis und Unkritik

beruhende Sicherlieit des Urteils zeigt Verfasser, wenn
er S, 19 dekretirt: Dass Moliere mit dem Burlador

de Sevilla etwas gemein habe, sei im Ernst bisher von

6
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keinem Kritiker behauptet worden. (!) Xan Kritiker,

wie Louis Moland (CEuvres de llol.) und Vict. Fournel

(Le Th. au XVII S.) haben es doch gethan, und Mesuard

a. a. 0. scheint sieh eher dafür, als dagegen zu entschei-

den (s. namentlich S. 18, Abs. l). Diese Herren haben

also wohl nur zum Spasse des jungen Verfassers ge-

schrieben'? Oder beginnt die Ki'itik erst mit letzterem

und den von ihm auserkorenen Autoritäten ?

Natürlich lässt Verfasser nach dem Vorgange Gas-

pary's Villiers — den Dorimond plagiiren. Ich halte auch

das nicht für erwiesen. Denn die auffallenden Ueber-

einstimmungen beider lassen sich aus dem geraeinsamen

italienischen Vorbilde recht wohl erklären. Vor allem

lag Gaspary doch nur eine spätere Ausgabe des D. 'scheu

Stuckes vor, denn die erste (1659) ist seit ihrer Erwäh-

nung in der Theatergeschicbte der Freres Parfait so

gut, wie verschollen. Die Nat.-Bibl. in Paris besitzt

(s. Knörich, Mol.-Museum II, 35, Anm.) nur die von 1683

(nach Mesnard allerdings auch eine Einzelausgabe von

1679), und Knörich selbst hat seine Ausgabe nach einem

im Besitze des verstorbenen Dr. Schweitzer befindlichen

Wiederabdrucke von 1691 gemacht. Die zweite Aus-

gabe des D. 'sehen Stückes, nach der die späteren ge-

macht sind, erschien aber 5 .Tahre nach Villiers. Bei

den damaligen Begriffen vom litterarischen Eigentum,

kann aber Dorimond nachträglich den Villiers so gut benutzt

haben, wie dieser die erste Ausgabe des Dorimond'schen

Stückes. Denn das Villiers'sche Stück, so massig es auch

ist, hatte vor dem Konkurrenzwerke voraus, dass es im

Hotel de Bourgogne, dem ersten der Pariser Theater,

gegeben wurde, während das Dorimond'sche erst nur in

der Provinz (Lyon), dann von 1661 an auf einer abgelege-

nen hauptstädtischen Bühne vorgeführt wurde. Uebrigens

zeigen beide Stücke, wie auch Verfasser zugeben muss,

neben den Uebereiustimmungen einige Verschiedenheiten,

insbesondere in der Zeichnung des Hauptcharakters (S. 9).

Ob Villiers die erste Ausgabe des Dorimoudschen Stückes

(1659) gekannt hat, ist nicht einmal ganz sieher. Die

Erwähnung des .,imparfait original" in der Widmung
an Corneille, die seinem eigenen Stücke vorhergeht, be-

zieht sich nur auf die Theaterauftuhrung in Lyon (1658),

wie die Zusammenstellung mit der bloss dargestellten,

niclit gedruckten Harlekinade der ,, Italiens ä Paris"

anzudeuten scheint. Verfasser zeigt seine Unkenntnis

der Moliere-Litteratur, wenn er S. 8 meint, dass die

erste Ausgabe des Dorimond'schen Stückes in die Werke
Molieres aufgenommen sei. Damals (1659) war von ge-

sammelten Werken Molieres bekanntlich noch nicht die

Rede, und den Drucken, welche nach des Dichters

(Molieres) Tode in seine Werke eingeschmuggelt wurden,

lag die zweite Ausgabe des Dorimond'schen Stückes zu

Grunde. Auch ist es ein Irrtum, dass Villiers niemals
[

Diciiter gewesen sei. Von ihm rührt z. B. eine ganz
amüsante Posse : Les marquis friands (abgedruckt bei

Vict. Fournel, Les contemporains de Meliere) her.

Was ist nun also in der mit so grossem Pompe
auftretenden Anfängerarbeit irgendwie neu beleuchtet ?

Der Identitätsnachweis CicogniTii-Giliberto, der den Haupt-
teil der Schrift einnimmt, ist eine willkürliche Hypothese.

|

Die Behauptung, dass Moliere den Dorimond und den
Cicognini benutzt habe, ist nicht genügend erwiesen,

das angebliche Plagiat, das Villiers an Dorimond be-

gangen haben soll, war schon viel eingehender von

Knörich, a. a. 0. Xlllf., erörtert worden. Allerdingsspricht

der Verf. auch von den Nachahmungen des Cicogninischen

(oder nach ihm Gilibertoschen) Stückes ausserhalb Frank-

reichs, aber so summarisch, dass wir daraufliin. auch ab-

gesehen von der unkritischen Willkür des Verfassers,

die im Anhang gegebene Stammtafel nicht ohne genaueste

Nachprüfung als ,.nene Beleuchtung" ansehen dürfen.

Die Vervvundrung des Verfassers (S. 20), dass Gilibeito's

Stück verschwunden sei, während das geringere Cicog-

ninis sich bis jetzt erhalten habe, erklärt sich daraus,

dass C. ein bedeutenderer und bekannterer Dichter, als

der obscure G. war, und dass des letzteren Stück durch

die drei französischen Bearbeitungen (Dorimond, Villiers,

Moliere) wenigstens in dem Mittelpunkte des damaligen

litterarischen Lebens, Frankreich, verdrängt wurde. Ob
es nur dort, nicht auch in England und Italien, Spuren

hinterlassen hat, vermag nur die Divinationsgabe des

Verfassers zu ermitteln [S. 20. Für andere ist das

unmöglich, da wir es nur aus Dorimouds und Villiers' Be-

arbeitung kennen, deren engeres oder ferneres Verhält-

nis zu dem verlorenen Originale sich nicht erweisen lässt.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Le livre de Comptes de Jacme Olivier. marchand nar-

bonnais du XIV« siecle. publik avec nne introdnction. un
glossaüe. des iiotes et des tables, par Alphonse ßlanc.

Tome Secoiid. l^e partie. Paris. A. Picard 1899. In -8°.

[VI. 672 p.]

Le livi'e de M. Blanc (ou du moins le volume dont

nons rendons compte) comprend deux parties : 1 1 les

comptes de Jacme Olivier; 2) les pieces justificatives.

Chaque partie a son importance, mais pour les romanistes

la premiere en a plus que la seconde; c'est de celle-lä que

nous nous oecuperons d'abord. Une breve introduction
nous renseigne sur le plan de la publication. L'intention

de M. Blanc etait d'ecrire ä propos des comptes de

Jacme Olivier une sorte d'histoire du commerce nar-

bonnais au XlVe siecle. L'auteur aurait ete „amene ä

esquisser uu tableau de l'activite politique, industrielle

et commerciale de Narbonne au XlVe siecle, et ä re-

dresser quelques-unes des graves erreurs qui ont ete,

repandues sur ce sujet". (P. VI.) Des circonstances

independantes de sa volonte ont eloigne M. Blanc des!

archives de Narbonne; sa publication se ressentira dans4

une certaine mesure de cet eloignement; pas assez pour-

tant pour que l'interet en soit coiisiderablement diminue.

Tel qu'il est en eftet ce livre uous donne des ren-

seignements inestimables sur une foule de points|

interessants de la vie narbonnaise en pleiu moyen-äge.'

Les publications de Livres de Comptes se fönt de plus

en plus nombreuses. La region narbonnaise avait peu

donne jnsqu'ici: gräce ä cette publication, eile n'aura

guere a envier ä des regions plus favorisees qn'elle sous

ce i'apport. On sait quel luteret out ces documents en

apparence si frustes : ils nous fönt connaitre pour ainsi

dire la vie quotidienne d'une famille, d'une cite, d'une

communaute. Les comptes de Jacme Olivier sont de

Premier ordre pour l'iiistoire du commerce des draps

dans le Narbonnais. Cette Industrie si florissante jadis

a dispaiu peu ä peu de la region. Mais au XIV^ siecle

Narbonne exportait ses draps ou Ceux de la contree eu

Halle, en Espagne, en Orient. Les ports d'embarquemeut

etaient Aigues-Mortes, Lencate (Aude), CoUioure (Pyr.-

Orient). Jacme Olivier note chaque depart; il releve

le contenu de chaque ballot de drap, la coulenr des draps

et leur valeur. II nous renseigne snr le prix des trans-

ports, des cliargements et des deciiargements: sur le prix

des cereales (p. 30), sur les locations de maisons (p. 41).
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Jacme Olivier releve egalement Jes sommes depeiisees

pour le travail des vignes, pour le transport des bles, etc.

M. Blanc rnettra en valeur tons ces renseignements dans

son volume d'introduction; ce ne sera pas la partie la

moins interessante de son travail.

JI. Blanc se propuse aussi de relever tout ce qui

peut interesser la pliilologie roniane et ici encore la

matiere est abondante. M. B. est d'aillenrs bien pre-

pare pour faire «ne etiide coniplete de la phonetiqne,

de la raorpliolog-ie et du vocabulaire du livre de comptes

(cf. Berue Ups Jaiiuiuis Bomaiies, T. 40, 42). Nous

n'y insisterons donc pas et nous ne releverons ici qua

quelques traits.

Le Suffixe -and est represente par eira et ieirn

(parier actuel: iero). Logodeyras p. 20. prenKyrawent

p. 67, tarfei/ra p. 102, pruiiieyra p. 111, niais holyeiras

p. 179, et probablement avec n et / monilles: arrpelleiras

p. 170, melei/nis p. 179, wntteira p. 194 (Formes mo-

dernes: -i^i'o, -ii^ro, -Iqro). — Oria est represente de

plusieurs manieres dans le niot arutorya p. 183, aciitorin

p. 201, arsuqutory p. 228, actosi p. 206 (pour acfoii,

acutori'? cf. acloria p. 204).

-Ariti est quelquefois repiesente par -iar : pan'uir

p. 20; dans la raeme page corafyer et corafyar (p. 21, n.)

:

frmniar dia, Holiviar p. 280 (pieces justificatives,

ecrites par des correspondants de Jacme Olivier); papiar

p. 199, sestias (pluriel, ordinairenient sestiers); Moryuin
p. 156 (pour Miirg liier); menie passag-e de ie :\ in dans

iiiyaya p. 185 (pour »liija < niediii): estrangias p. 169

(p. estrangers). Dans quelques cas les finales latines

-ias sont representees par -iei- : hesfyas p. 95, bestias

p. 176; mais benties p. 90, bestes (qu'il taut sans doute

corriger en hesfies) p. 172. (cf. li L U. 40, p. 55,

au bas de la page). Miiey p. 232 et »niolas (fr. niuhs)

p. 281, nous representent les premiers Stades des groupes

actnels mirls (fr. ninid) et mkUo. A noter aussi /e)»f/r

p. 97, narb. moderne füma ; enienda p. 137 (fr. nmeiule),

aujourd'liui iinendo. Deuiiie p. 315 existe encore quolque

vieilli (cf. Jaiinie < Jacobuin, Revue des fjangues Ro-
manes, 40, 295) Quant aux exemples de rluitacisme ils

sont innombrables (cf. la longue liste relevee par 51.

Blanc dans la ULK., T. 40, p. 49, 121).

Traylatar p. 50, 4 presente ramuissement de .s que

j'ai dejä Signale dans quelques mots. (Rei^- des L. Rom.
40, 311; 43, 67—68.)

Parmi les formes verbales quelqaes-unes sont in-

1 essantes ; /"orOM « fuennit) p. 142, pns^it. est la

luruie usuelle, mais je crois qu'ä la page 55, 1. 2 il fant

maintenir foreii qui est dans Je manuscrit: c'est nne

forme catalane; on la retrouve dans le texte catalan

publie ä la page 612. J'ai Signale la meme foi'me foren

dans nn document de l'Eglise de Fournes (Eevue des

Langues Romanes 42, 269; c'est d'aillenrs par erreur

que je renvoyais en cet endroit ;\ Diez, Gramm, des L.

T!. ou il s'agit de tont autre cliose).

Veiiyon (3e pers. du parfait de veuir) se rencontre

souvent suitout dans les derniers folios; p. 95 daiis

deux lignes ou a les trois formes : vetigon (deux fois),

volgoii (de voler); ordinairenient rengron; rolgnm.

Teiiyr p. 64 est aujourd'liui t<lue.

Le vocabulaire fournira aussi une iiiuple matiere iV

la sagacite de M. Blanc. Voici quelques inols int(''ressants:

« for de =- (I raison d<\ p. 60 et iKif».; la »lel p.

133, aujourd'liui niasculin; mes'liil p. 158 [ilnt/i iiicsclit);

cf. le m(''me mot dans des documents de l'Eglise de

Fournes : capa mesclada {RLIf.. 42, 273): pafy, connu

encore aujourd'liui, mais vieilli ; siiry, liege, aujourd'liui

siure; selcles (cercles) auj. saücles; tresiort p. 218

(< trans -f- cohorte, avec confusion des suftixes tres-

trns) ; vegvadas {= fois, dans l'expression tine fois,

deux fois etc.), disparu du narbonnais, mais usite en

Catalan-roussillonais. Blau, pass. est aujourd'hui hlii,

simple transcription du frangais bleu.

Plusieurs noms propres de villes ou de villages,

terinines a cette epoque en a, an (< -diium) sont

termines aujourd'liui en o et ont change d'accentuation

:

Byron p. 55 (accentue sans doute Byrdn) auj. Bizo,

ortliogi-aphe officielle Bize. (Coniparez dans la meme
region Nissan (ortli. officielle), piononciation populaire

N'iso (< Niriänum).

Les comptes de Jacme Olivier et de ses correspon-

dants comprennent les 287 premieres pages : les pages

suivantes contiennent sous le titre Appendices des festes

tres importants. Les uns sont en latin, les autres en

languedocien. La plupart de ces derniers ont ete pnblies,

il est vrai, par Mouj'nes: mais JI. Blanc nous avertit

(p. 318, n. 1) „que les textes proven^aux donnes par

Jlouynes ne sont d peu pres exacts que lorsque il u'a

en ä sa disposition qu'un seul document; quand il en a

plusieurs, il ne reproduit exactement aucun d'eux et il

donne meine quelquefois des formes qui lui sont propres".

Parmi les textes publies par M. Blanc nous citerons:

une declaration de 1253 (en languedocien) sur le droit

de leude du par les navires; une transaction arbitrale

de 1254 (hrngiiedocien); une partie d'une requete des

consnls de Narbonne (1305); memorandum ecrit en ca-

talan (1310); (un court laissez-passer en catalan se

trouve dejä p. 284); ordonnance de 1310 (p. 655—656)

languedocien. Les textes latins sont tres importants

pour l'histoire exterieure de la ville de Narbonne; qu'on

en juge par les titres: 1175, traite d'alliance et de

commerce avec Pise (p. 290); 1224, traite de commerce

entre Nice et Narbonne (p. 292); 1225, traite de com-

merce entre Hyeres et Narbonne; 1237, Convention entre

Genes et Narbonne. B'autres cliartes ne sont pas moins

interessantes pour Fliistoire Interieure de la ville. La
plupart des chartes latines sont editees pour la premiere

fois, ä la difference des documents languedociens enumeres

ci-dessus.

En resume, si le titre du livre ne donne pas une

idee süffisante de son conteuu, il suffit de le fenilleter

pour voir quelle mine inSpuisable de renseignements de

tout genre il renferme. II faut savoir gre ä I'editeur

du soin et de l'exactitude avec laquelle il a transcrit

ces documents; on peut attendre avec confiance l'intro-

duction liistorique et pliilologique qui completera cette

precieuse publication.

La Roclie sur Yon. J. Anglade.

Justin H. Smith, The Troubadours at home. * Their

lives and pcrsoiialities. thcir sonjrs and their world. Zwei
Bande. Putnam's Sons. New York & London 1899. XXX.
493 u. 496 S. 178 llliistiations.

Wenn ich vor Jahren den Gesciiiclitsforscliern vor-

warf (Zs. f. rom. Pliil. IX, 126 A.), dass sie der Tro-

badordiclituMg nicht genügende Beachtung schenken, so

scheint das erfreulicherweise jetzt anders zu werden.

Wenigstens zeugt vorliegendes Werk von überraschender

Kenntniss der Lebensverhältnisse der Trobadors sowie auch

ihrer Sprache. Freilich ist die hier befolgte Darstellungs-

art eine sehr eigentümliche und auf diesem Gebiete ganz
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ungewöhnliche ; die retrospektive SIethode. welche ja

eine Zeitlang ira Geschichtsunterrichte spukte, erseheint,

verbunden mit Grundsätzen des Anseiiaunngsunterrichtes,

auf die Betrachtung literarischer Dinge angewandt. Es
wird nämlich, wenn irgend angängig, mit den heutigen

Oertlichkeiten in Süd-Frankreich begonnen, welche Ver-

fasser zum grossen Teile selbst besucht hat und von

denen er zahllose, wohlgelnngene Abbildungen in den

Text einstreut. Offenbar soll mit diesem Verfahren

grössere Anschaulichkeit erzielt, der Stoff weiteren

Kreisen annehmbar gemacht «erden, und ich will nicht

läugnen, dass manches dadurch an Lebendigkeit gewinnt;

auch verfügt Verfasser über Verknüpfungstalent und die

Gabe launiger Darstellung, so wenn er auf einer seiner

Exkursioneil durch den Anblick einer knrzröckigen Hirtin

an Jlarcabrun's pasforehi erinnert wird und diese nun
passend mitteilt, oder wenn er erzählt, wie er mit

grossem Eifer nach Ueberresten des Schlosses Peirol

sucht, wobei sich denn alluiählig das ganze Dorf um ihn

versammelt, alle in ihrem Dialekte auf ihn einreden und
er schliesslich nach längerer Mühe nur so viel Positives

von ihnen erfährt, dass da, wo heute ein flacher Teich
ist, früher einmal ein Schloss gestanden habe. — Immer-
hin machen sich die Nachteile der ganzen Anlage des

Buches recht unangenehm fühlbar. Zunächst in der

Reihenfolge, in welcher die einzelnen Trobadors be-

trachtet werden nnd für die z. B. charakteristisch ist,

dass Wilhelm IX. von Aquitanien erst im vorletzten

Kapitel herankommt, dann in den Anknüpfungen, die

mehrfach forciert werden, z. B. wenn im Kapitel VIII
Peire de C'orbiac zu Montpellier in Beziehung gesetzt

wird, die zuweilen aber auch gänzlich ungerechtfertigt

sind, so gleich in Kap. I, welches überschrieben ist:

Aix— Savaric de Jlauleon, denn was hat letzterer mit
Aix zu thun? Weiterhin leiden die Einleitungen, die

nicht selten Ueberleitungen darstellen sollen, mehrfach
an grosser Weitschweifigkeit; so bewegt sich z. B. in

Kap. V (Courthezon — Raimbaut d"Aurenga) Verfasser
sieben Seiten lang im Plaudertone fort, ehe R. d'Aurenga
auch nur berührt wird. Wir erfahren so ziemlich von
allem, was von nah oder fern auf die Trobadors Bezug
liat, von ihrer Geistesbildung, ihren religiösen Anschau-
ungen, ihrer Kleidang, ihrer Reimkunst, ihrer Musik,
ihrem Alltagsleben u. s. w., aber fast alles dies — und
hier liegt ein weiterer Uebelstand, der eine Folge des
einmal gesteckten Rahmens ist — findet sich hierhin und
dorthin mitten in den Text oder die Anmerkungen ver-

streut, ohne jede systematische Anordnung. Was endlich

die -Abbildungen betrifft, so ist des Guten offenbar viel

zn viel gethan ; wenn alte Schlösser oder Ruinen von
solchen, die mit I.ebensschicksalen von Trobadors ver-
flochten sind, zur Ansicht gelangen, so mag das gelten,

aber was nützt es denn für die Erkenntnis ihres Lebens
und Diciitens, wenn man z. B. einen Blick auf das
heutige Avignon erhält oder eine Veduta von Pamiers,
wo Peire Rainion von Toulouse sich verheiratet
haben soll ?

Abgesehen von diesen mehr oder weniger dem
ganzen Plane anhaftenden Mängeln muss freilich noch
einiges andere, das sich durch das Buch hindurchzieht,
als recht befremdlich ersclieinen. \'or allem überraschen
die I'hantasiebilder, welche Verfasser von der äusseren
Erscheinung verschiedener Dichter zu entwerfen sich

niclit hat versagen können, so x. li. von Rambaut de
Vaqueiras, dem eine derartige Beschreibung von einer

halben Seite zu Teil wird (I, 65) ; zwar wird dann immer
in einer Anmerkung gesagt, dass es an Anhaltspunkten

durchaus fehlt, allein das ändert doch nichts an der

Unwissenschaftlichkeit des ganzen Verfahrens. Ein
Fall unter anderen ist zu bezeichnend und zugleich zu

drollig, als dass ich ihn den Lesern vorenthalten könnte;

es handelt sich um die Gräfin von Dia, von deren

Aensserem wir folgendes erfahren (I. 100) : sleniler and
petUe, she adilcd nnick of fhe lii/ht i/race of a girl to

the fuller btaiiti/ of a truman. Her face hnd no color

save a sliyhf olice fint, and her features icere delirate

ihouffh drairn with firm liiies. Wkile alniost all

altoiit her irere of fair complexion, she like her mofher
was verij dark, trith eyes as Mark os the thick wary
hair fhnt shadowed her rather smidl forehead. Nach-
dem dann noch von der Natur ihrer Stimme und ihres

Lächelns die Rede ist, erhalten wir zu dem Ganzen
eine Anmerkung (S. 430), welche ich nur mit einem

Frage- und einem Ausrufungszeichen begleite : Suine

reader iiiay be indiscreet enough to remind nie fliat

Biatritz was probtahly blonde, thoiigh we hiow nothing

of her personal appearance or her inothers. Biit it

is likely thut therv were some brünettes and why not

she? Her poetry seems to sitgqest that she was dark.

As Raimbaut was no doubt blonde, fhere is fhe sanie

Suggestion from that source. (?) Finully I am posi-

tive that a daiighter of the poet Roiimanille, whom I,

had the pleasnre of meeting at Avignon, resembled her;]

so she III nst have been durk. (!) Nicht selten hat Ver-

fasser das Bestreben, geistreich zu sein, er wird aber

leicht allzu geistreich und bringt dann thatsächliche Un-j

richtigkeiten zum Vorschein, z. B. II, 377, wo voml
Italienischen und Provenzalischen die Rede ist : Both
the idioins are forever evading responsabdity, instead]

of bohlly proclainiing I, yoit, he, as we are aceu-

stoiued to do; and the battle of Mnret has the same*
explunation as the rentiiries of Italian tiasselage, — per-

sonal pronoiiiis ; am Schlüsse des Buches versteigt erl

sich sogar zu dem kühnen Satze : II Parndiso is fhei

cidminalion of Proreiical ideas; and Dante Alighieril

is the iiüerpretatton, the fiilfiliiieiit and the apotheonsi

of the troubadoiirsK Die Quellennacliweise hätten znrj

becjuemen Kontrolle etwas reichlicher ausfallen können,!

indem hier und da mehr oder weniger lebhafte Zweifel]

an der Richtigkeit von als sicher vorgetragenen Einzel-j

heilen erwachen. Woher weiss Verfasser z. B., dass

Maria von Tiirenne schon 47 .Jahre zählte, als sie Eble V.

von Ventadom heiratete (II, 207) ? Von Guiraut de

Bornelh wird gesagt (II, 271): His tender love-songs

were Ciilled the wife of Born''s martial verse by so

good a Judge as king Amfos ; hierzu fehlt ein Ver-

weis, desgleichen zu der I, 402 von Folquet de JLar-

sellia erzählten Geschichte und ebenso zu I, 31, wo es

heisst: Rautibaiit (de Vaqueiras) was a dreamer, too,

(ind his boyhood was füll of visions, for he once

dedared that from fhe day of his birth it had been

his study how to protert his lady} Dass Restori die

Quelle für die gleichfalls in den Text eingestreuten

' nierhcr gehört es auch, wenn 1, 255 Franz von Assisi

als erster Trobador in Italien Ijezeiclinct wird.
ä .Man fragt sich auch vergebens, wie ."*. /u der ücliiuiptung

kommt I. 4H2 .\nni. 4). dass Haimon de Miraval I'ortiiüic^iscli

verstand und auch ein wenig darin dichtete, l'ehrigens ist

der bei dieser (ielegenhoit genannte Vidal \\. :!5(1) nicht Peire
Vidal. wie der Namenindcx besagt, sondern Haimon Vidal

(^ Bartsch. I>enkmäler S, 17."). V. 20 f.

l
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imisikalisclien Transcriptionen ist, erfährt man mir aus

einer beiläufigen Bemerliuiig (II, 408), aber warum ist

bei der Gelegenheit nicht auch der Fundcnt genannt

(Rivista musicale italiana vol. II) ?

Trotz der im obigen dargelegten Feliler ist das in

dem umfangreichen Werke Gelieferte beaclitenswert, und

der Fleiss, mit dem \'erfasser sich in eine frenule Jlaterie

griindlicli hineingearbeitet hat, vei'dient alle Anerkennung.

Neues zu den Lebensverliältuissen der Trobadors wird uns

freilich kaum geboten, aber alles, was man bislier über

die hauptsächlichsten von ihnen — die weniger bedeuten-

den Dichter werden nur nebenher kurz berücksichtigt

— ermittelt liatte , tiiiden wir hier verwertet , und

zwai' nicht kritiklos, denn Verfasser verzeichnet sich

entgegenstehende Ansichten in den Anmerkungen, disku-

tiert sie und wählt auch seinen eigenen Stuudpunkt, den er

zu begründen sucht. Es sind namentlicli diese gegen zwei-

liundert Seiten umfassenden Anmerkungen, welche dem
Buche so viel von wissenscliaftliciiera Charakter ver-

leiiien, dass mir — im Gegensatze zu dem Recensenten

in der Romania (XXIX, .318) eine eingehende Be-

sprechung uiclit nur angebracht, sondern geboten er-

scheint. Ich werde dalier im B'olgeuden auf Einzelheiten

eingehen, ohne doch alle Punkte berühren zu können, zu

denen etwas zu sagen wäre.

Sirvente ist bekanntlicii kein proveuzalisdies Wort

;

auch roman (II, 17.5) anstatt rotiiam wirkt peinlich.

Was veranlasst Verfasser zu glauben (I, 31 vgl. Anm.
und S. 69), dass Petrarca sich für seinen Trioiifo

d'umore am Ciirros des Rambaut de Vaqueiras inspiriert

habe? Dass Bonifaz und Rambant nach dem Kampfe
mil den Banditen gen Nizza aufgebrociien seien (1, 57)

ist nicht richtig; auch dass Bonifaz die Jacobina to her

triie love vermählte, entspricht niclit der Erzählung

Rambaut's. Wenn Verfasser in der Anmerkung zu S. 57

bei den Rambautsclien Briefen die Reihenfolge Zenker's

als die riclitige annimmt, so ist zu bemeiken, dass jetzt

Cresciui für —ut ~ u —ar eintritt, wie dies frülier sclion

Suchier gethan hat. Die Thatsache, dass die Trobadors

fast immer verheirateten Frauen huldigen, aus dem
Cliristentume heraus zu erklären (I, 59), ist ein merk-

würdiges unternehmen, und man weiss nicht recht, was
mau dazu sagen soll, wenn es lieisst : „Ask and ye

shull receive'^ ; to tliis (Ustinctlij Christian doctritie

has been tracecl thc courtly principle tliat love could

not bc resisted. Von R. de Vaqueiras heisst es I, 74

:

,Once he had seen seven thousand of the pimts crusa-

ders desert their Standard in a l'odi/ ; das ist ungenau
und unriclitig, denn die betreffenden Pilger, welche

Rambaut in einem Geleit von No m'agrad' ivcrns im

Sinne hat, liatten keine V'erpflichtung gegenüber dem
Kreuziieere und der .\usdrnck perjur, den Ranibaut ge-

branclit, Ist ungerechtfertigt; auch waren es iiirer nur

tausend, s. meine Ausgabe der Briefe S. 11. In der

Anmerkung zu I, 93 spricht Verfasser von der Gräfin

von ürgej, welche Rambaut d'.-\urenca geliebt haben

soll; ich habe über die fragliche Notiz in N", wo Sie

übrigens als Tochter des Jlarkgrafen von Busca bezeich-

net wird, im .«Archiv Bd. 92 S. 229 f. gehandelt und auf

das Problematische der ganzen Existenz dieser Dame
hingewiesen.' Unter den von Rambaut verehrten Frauen
konnte auch noch eine Gräfin von Monrosier genannt
werden, von der im Geleit von Gr. 389, 31 die Rede
ist; vgl. dazu die Angabe in der Leandride (.Aloiiaci,

Testi antichi prov. col. 117). Bezüglich der Lebens-

verhältnisse von Uc de S. Giro hätte Verfasser nicht den

Artikel von Casini im Propu(/nutore XVllI folgen sollen.

C'iiabaneau umgrenzt ganz richtig seine Lebenszeit mit

1200— 1256; jedenfalls war er 1253 noch am Leben,

wie Gr. 457, 38 zeigt, 's. Zs. f. rem. Phil. VII, 188,

IX, 596, Merkel, Maufredi I e Manfredi II Lancia S. 145

und .Archiv Bd. 92 S. 231 Anm. Dass Mairoii in TrHC
de Mairon das heutige Merdo</iie sei (Anm. zu I, 112)

halte ich trotz Chabaneau nocli immer jiiciit für aus-

gemacht; übrigens steht in Hs. 1 nicht niairona, sondern,

was in keinem Drucke verzeichnet ist, mnurona, wie ich

nachträglich in jener Handschrift bemerkt habe. Er-

wähnung hätte der Umstand verdient, den ich seiner

Zeit auch übersehen, dass die Biographie der Castelloza

in dem verloren gegangenen Codex des Chasteuil-Gallanp

wesentlich auders lautete, s. Rev. d. lang. rem. XXIIl.

73. In Anm. zu I, 188 wird Dante Alighieri mit Dante

von Majano verwechselt. Nach I, 24 1 sieht es so aus,

als üb Laug behauptet habe, südfranzösische .Jogiars seien

schon am Ende des 1 1. .lahrhunderts über die Pyrenäen

gezogen, allein Lang spricht dies nur als Vermutung aus

(Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal S. XXIV),
indem er die volle Blüte der limonsinischeu Kunstlyrik

schon um die Wende des 1 1 . Jalirhunderts und damit zu

früh ansetzt. Aus der Thatsache, dass eine Strophe von

G. de Berguedan in einer razo zu einem Gedichte Ber-

tran's de Born angeführt wird (Stimraing- Nr. 13 Z. 31),

folgt doch noch nicht, dass beide Dichter im Verhält-

nisse zu einander gestanden haben, geschweige denn

grosse Freunde gewesen sind (Anm. zu I, 251). Eine

sehr merkwürdige Anschauung verrät Verfasser, wenu er

ebenda zu G. de Berguedan bemerkt: His poems are

chiefly interestinf/ in a Utterary way on account of
the Catainnian folk-sonijs that theij reveal. Von
37 italienischen Trobadors sollte man nicht reden (I, 254);

wenn man freilich die bei Restori, Lett. prov. S. 107

genannten zusammenzählt, so kommt man wohl auf diese

Zahl, allein dort sind auch viele mehr als zweifelhafte

Gestalten aufgeführt, die zum Teil auf Nostradauius zu-

rückgehen. Den ersten italienischen Trobador muss man
nach den Darlegungen von Merkel jetzt als Manfred I.

Lancia, nicht M. II. L. bezeichnen (I, 256). Nicht zu-

treffend ist es, dass alle Gedichte von Lanfranc Cigala,

soweitwir sie zeitlich fixieren können, in die.laiire 1245—

8

fallen (I, 256). Verfasser hat dabei die Publikation von

P. Rajua in den Studj di filol. rom. V. übersehen; eines

der von Morpurgo entdeckten Gedichte (No. 1 bei Rajna)

fällt erst in das Ende der sechziger .Tahre des 13. Jahr-

hunderts. Die Behauptung, dass Sordel 1220 in Florenz

erscheint (1. 258), geht wohl auf de Lollis zurück; sie

ist irrig: s. Zs. f. rom. Phil. XXI, 238, vgl. ibid. XXII,
302. Sordel, heisst es, habe die Portugiesen entzückt,

atid his surcess (jained hiiii an honor accorded to no

other troubaduitr — a place in their song books

(I, 262) ; dazu ist zu bemerken, dass Sordel ja nur ge-

nannt wird in einer Tenzone zwischen Soarez Coeliio

und Picandon und dass andererseits ja von Bouifazio

Calvo ein portugiesisches Lied in den Canrioneiros über-

liefert ist. In Anm. zu I, 265 und II, 374 wird Fried-

ricli II. mit Friedrich I. verwechselt, denn der letztere

ist es, dem Nostradamus eiue provenzalische Strophe zu-

schreibt, s. Jahrbuch N.F. I, 121; der Fehler findet sich

schon bei Restori, Letter, pror. S. 107 .Anm. Was

' Doch vgl. Kolsen, G. von Bornelh S. 63 Am». 1.
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Pamiers betrifft, wo P. Eaimon de Tolosa sich nieder-

gelassen haben soll (I. 335), so gebt dies auf Ciiabaneau

zurück, der im Texte der Biographie Pamias schreibt;

allein steht wirklich so in I K? Diese Handschriften

kommen nämlich fast allein in Betracht, indem der Passus

in A B fehlt — Pillet hätte das im Archiv Bd. 101

S. 129 erwähnen können — «nd N^ paniias schreibt.

Raynonard las in I K pomias, wofür auf einen Ort

Pumas (dep. de l'Aude) hingewiesen sein mag. Man
sieht wieder an diesem Falle, wie bedauerlich es ist,

dass wir noch immer keine kritische Ausgabe der Tro-

badorbiographien besitzen. Mit der .\ngabe, dass Eaimon

de Miraval an der Schlacht bei Muret teilgenommen

habe, dann über die Pyrenäen geflohen und in Lerida

gestorben sei (I, 350), folgt Verfasser einer unlauteren

Quelle, s. Diez, L. u. \V.2 S. 318.

Pocli ich seile, dass der Raum einer Besprechung schon

überscliritten ist und rauss mich dalier beim zweiten Bande

kürzer fassen. Dass der Mönch von Montaudon Beziehungen

zu Philipp August gehabt habe (II, 7), möchte ich nicht

anerkennen ; für den Herrn Eandos sei auf meine Notiz

in der , Deutschen Literaturzeitung' 1887 Sp. 201 ver-

wiesen. Die ventallia ist nicht, wie Quicherat meint,

identisch mit der Kaputze (Anm. zu II, 58), s. die ge-

naue Beschreibung bei A. Schultz, Höf. Leben" II. 51 f.

Der AYortlaut der Biographie des Pons de Capduelh ist

hinsichtlich ric und (/entil, das mit lall und luiiul-

sonie (ebenso in Anm. zu S. 82) wiedergegeben wird,

nicht richtig aufgefasst (II, 66); auch steht nicht in der

Biograpliie, dass er dose war (Anm. zu S. 66), denn

escds d'aver heisst ^wenig begütert'. Zu Vo'luble, der

Residenz des Delphins von Auvergne, von der es II, 89

heisst hitrdly a spof in the Midi is vioie sarred in the

cult of the troiiludours, möchte ich darauf hinweisen,

dass m. W. dieser Ort niemals in einem Trobadorgedichte

genannt wird. Wenn Verfasser die Erklärung Ciiaba-

neaus von Suil de Clauslra annimmt (II, 97), so hätte

er doch nicht übersetzen sollen mit escaped from the

cloisfer, sondern mit escape f. t. c. Dass Hs. X. c. 1200
entstanden sei, wie es in Anm. zu II, 165 (S. 408) heisst,

beruht auf einer missverständlichen Auffassung der Aus-

fülirungen Gauchat's in der Romania XXII, 388. S. 171

wird als sidier hingestellt, dass Beriiart von Ventadorn

die intimste Gunst von der Vizegräfln erfahren habe

(vgl. Anm. dazu), allein wir besitzen keine Gewissheit,

denn dass das Lied Gr. 70, 11 wirklicli Bernart an-

gehört, erscheint nach den Ausfüllrungen von Appel,

P. Rogier S. 88 ff. zum Mindesten als zweifelhaft

;

ausserdem ist der Wortlaut in der letzten Strophe m. E.

zu unbestimmt gehalten, um darauf etwas Sicheres zn

gründen. Einen Zweifel, ob unter der Vizegräfin in der

Tliat Margarethe von Turenne zu verstehen sei, scheint

Verfasser nicht zu kennen, indem ei' Adelheid von Mont-

pellier gar nicht in Betracht zieht; wie dem auch sein

mag — icii fürchte, dass dieser Punkt nie ganz auf-

geklärt werden wird —
,

jedenfalls darf in Anbetracht

des Grundes, den Gottfried von Vigeois angiebt, Mar-
garethens Scheidung (1150) nicht mit ihrem etwaigen
Verhältnisse zu B. de Ventadorn im Zusammenhang ge-

bracht werden, wie es II, 184 geschieht. Wenn in

Anm. II, 199 gesagt wird Tlie populär airs upoii

wlüch the Iroiibadoiirs' nwlodies trere bosed were the

soufjs und dunces of sprin(/, so ist hinzuzufügen, dass

hier nur eine pure Vermutung vorliegt. Unverständlich

ist mir das in Anm. zu 11, 285 Bemerkte: Ässonance

was tolerated onlij in the case of monosyllables and
in dissi/tlables like greater : sailor. Die lange Polemik

gegen die .Ausführungen von G. Paris zu .Taufre Rudel

(Anm. zu II, 312) scheint mir im Ganzen nicht glück-

lich zu sein: nur in einem Punkte liege auch icli Zweifel,

nämlich ob die betreffende Strophe auf Grund von

ancessi — ancessi für anc issi der Hs. ist nicht purely

conjectural - wirklich als interpoliert anzusehen sei,

und ich möchte mich der Frage des Verfassers an-

schliessen, ob wir ganz sicher sind, dass das Wort nicht

so früh habe gebraucht werden können. Es ist ja

richtig, dass Raimund von Tripolis der erste cliristliche

Herrscher war, gegen den sich der Dolch der Assassinen

inchtete, allein wenn man bedenkt, dass die letzteren

schon am Anfang des 12. .Tahrhunderts auftauchen und
dass Maudud, der gegen Jerusalem und die Kreuz-

fahrer kämpfte, ihnen 1113 zum Opfer fiel, mithin die

Cliristen von seiner Ermordung durcli einen Assassinen

vernehmen mussten (s. Kugler, Geschichte der Kreuz-

züge S. 94, vgl. S. 111 und 112), so steigen doch Be-

denken auf.

Noch ein Wort zu den zahlreich eingestreuten Texten.

Die metrische Wiedergabe derselben (unter Beibehaltung

der Reirasrellung) zeugt von entschiedener Gewandtheit,

allein der Cliarakter ist mehrfach verfelilt, indem Wen-
dungen und Bilder zur Anwendung kommen, welche ein

Trobador niemals gebrauclit haben würde : es heisst

z. B. I, 68 für beihs Cavaliers, en vos cd m'esperansa

(Gr. 392, 2: der Verweis auf Appel, Inedita in Anm. 13

beruht auf einem Versehen): an tliis, fair knight, my
toiver of hope Fni renring und etwas weiter: for
you have counsdled and my sky is Clearing (im

Original entspiiclit hier nichts); aiicli der .Ausdruck my^
Queen in der folgenden Zeile ist viel zn modern. Man
vergleiche ferner nach dieser Richtung hin eine Stell^

aus Rambaut's Carros (I, 70) mit dem Original : Fot^

Biatritz o'erpowers -Her sej;, and musi offend
S e If- lone w ith bitter doubts— ; Bright flowers

Adorning verdanl howers — Resemble her . . . ; hieid

scheint am Schlüsse auch der Text missverstanden zo

sein. Das letztere gilt auch vom Ende der II, 15 mit-^

geteilten dritten Stroplie eines Gedichtes des Mönche^
von Montaudon, und was den Schluss der ersten Strophi

angeht, so schmeiclielt sich Verfasser mit Unrecht (a

Anm.), den Sinn erfasst zu haben. Geradezu komiscli

wirkt der Ausdruck monopolize in Str. 4 von MarcaJ
bruii's piislorela, wo die Schäferin sagt (II, 93): for

one like ine 7 were impudence — To try monopolüing
you (das Original ist missverstanden). Vielleicht an

besten im Tone getroffen und am meisten an die nocB

immer unerreichten Diezeschen Uebertragungen erinnernd

ist die Wiedergabe von A chantar m'er der Gräfin von*

Dia (I, 105 f.), nur V. 24 ist nicht geglückt und in

V. 19 ist nicht die Gräfin Subjekt. — Bei den I, 430
ausnahmsweise in originaler Gestalt citierten Verse ver-

misst man Kommata nach bos, veruia und oerais; oolriu

für valria ist Druckfehler, ebenso wie ragos für rasos

(II, 411) und Damors für d'Amors (S. XXIV).
Die im ersten Bande verzeichnete Bibliographie

— Artikel aus Zeitschriften sind iiiclit berücksichtigt

— ist sehr reichhaltig, wenn sie freilich auch nicht

wenige wertlose Schriften aufführt. Ich habe nur selten

eine Lücke bemerkt, z. B. Witthüft, Sirnentes joglaresr

1891. Irrtümlich werden zwei verschiedene E. Levy als

Herausgeber von B. Zorzi und P. de Marselba augesehen.
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Die Fiorita di liriche proremali ist nicht von, sondern

bei Zaiiicliflli publiziert (S. XXX). — Der Genoraliiuiex

ist dankenswert, dufili hätten die Ziffeiui, welche die

Stellen anzeigen, wo eingehend iibei- die betretfende Person

gehandelt ist, fett gedruckt werden sollen.

Berlin. 0. Schultz-Gera.

Zeitschriften.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen nurt

Literaturen t'V. 3. 4: Herrn. Conrad. Gedenkrede auf

Immanuel Schmidt, gehalten in der Berliner Gesellschaft für

neuere Sprachen am 25. Septemlier 1900. — A. Kopp. Die
Liedersammlung des Freiherrn Friedrich von Reiffenberg

(1588l Zum erstenmal kritisch untersucht. — M. Förster.
Das stabreimende ABC des Aristoteles — <t. Tanger. Engl.

to be tu im Vergleich mit I slicU. — W. Mangold, .Tugend-

gedichte Friedrichs des Grossen aus der Rheinsberger Zeit

{\lS6—iiS) nach Manuskripten der Ixöniglichen Archive zum
erstenmal hrsg. I. — H. Weber. Die 'comedic rosse' in

Frankreich. — F. Holthausen. Ein schwedischer Lobspruch
auf die deutsche Sprache aus dem .Tahre 1726. — Ders.,

Kegel und Verwandtes. — Ders.. Zum Beowulf. — F.

Liebetmann. Zur Cjnewulf -Frage. — F. Holthausen.
Die allitterierende Vorrede zur altenglischen Ucliersetzung

von Gregors Dialogen. — F. Liebermann. Winchestersche
Grundstücksgrenzen. - Ders., Zur ae. u. me. Handschriften-

kunde. — F. Holthausen. T)ie Aussprache von we. faüier
und rntlier. — K. Weinhold, .T. Bächtold. Kleine Schriften.

Mit einem Lebensbilde von W. von Arx. Hrsg. v. Theod.

Vetter. -~ K. Kinzel. Fr. Seiler, Die Entwickelung der

deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts. II.

Von der Einführung des Christentums bis zum Beginn der

neueren Zeit. — H. .Tantzen. R. ^1. Meyer, Die deutsche
Literatur des 19. .Tahrh. — Alb. Leitzmann. Kleinere alt-

sächsische Sprachdenkmäler, mit Anmerkungen und (rlossar

hrsg. von E. Wadstein. — F. Liebermann. W. Hunt. The
English church from its foundation to the Norman conquest

(597 lU(j6). — A. Brandl. .1. 11. tireen. The conquest of

England. — A. Hahn. Fr. Boeder, Die Familie bei den
Angelsachsen. Eine kultur- nnd literarhistorische Studie auf

Grund gleichzeitiger (Quellen. Erster Hauptteil: Mann und
Frau. — L. T. Smith. The complete works of .lohn (iower.

Edited from the manuscripts with introductiens. not^-s. and
glossaries. l\v G. C. Macaulay. (Vol. L) The French works.
— A. Brandl. .1. E. Spiugarn. \ liistory of literary criticism

in the rcnaissance with special reference to the iiiHueiice of

Italy in the tormation and development of modern classicism.

— W. Dil}elius. Sidncy Lee. .V life of William Shake-
speare. Tliird Edition. — A. Brandl, Walter C. Bronson,

A Short liistory of .American literaturc, designed primarily

for use in schools and Colleges. -- ('. Ritter, H. Molenaar,
Robert Bums' Beziehungen zur Literatur. — M. Förster,
(j. F, Monkshood i W. .1. Clarkc). Rudyard Kipling, an attcmpt
at appreciation. — Ph. Wagner. Laura Soames. Ihtrodnction

to English, French and German phonetics. with reading
lessons and exercises. New edition. revised and editcd by
W. Victor." - G. Ebeling, G. Körting. Der Formenbau des

französischen Xoraens in seiner geschichtlichen Entwickelung.
— A. Risop. (). Schultz - Gora . Zwei altfranzösische

Dichtungen. La Chastelaine de Saint (iille, flu Chevalier au
Barisei. Neu hrsg. mit Einleitungen. .Anmerkunijen und
Glossar. — Ders.. Kr. Nyrop. (Jrammaire lüslorique de la

Langue francaisc. ti>me premier. — Ders.. E. Nonnenmacher.
Praktisches Lehrbuch der altfranz. Sprache. — H. Morf,
E. Ritter. Notes sur Madame de StaeL ses anretres et sa
famille. sa vie et sa correspondance. • F. Heuckenkamp,
V. Giraud, Pascal, rHomme. L'tEnvre. ITntlnence. r)euxifeme

Edition revue et corrigee. - H. Herni, L. Favre, Dictionunire
de la prononciation francaisc. — E. Pariselle. Ph. Plattner,

Ausführliche Grammatik der französischen Sprache. IL Teil;

Ergänzungen. Erstes Heft. — Ad. Tohler. Br. Eggert.
Phonetisclie und methodische Studien in Paris zur l'raxis

des neusprachlichen I'ntcrrichts. — Ders., H. .Mb. Rennert.
.Marias, o namorado. a galician trobador.

Modern Langua:;e Notes XV. K: Schinz. Tlic Reform of

French (.'rthography. — V. Valentin. Die Antezedentien
der Helena in »ioethe's Faust IL — Heiss, .\broad. —
Reviews: t'oar, .laiin. Immennann's Merlin. - K Lieber,
Simons, Cynewulfs Wortschatz. — v. K lenze, Biese, Pä-

dagogik und Poesie. — Grandgent, Krön. Die Methode
(fouin. — Walz, Gruener, Hermann Sudermanns Frau Sorge,

— Northrup, Halleck. History of English Literature:

Ohnson. Outline History of English and American Literature.

— Carpenter, Churchill, Richard the Third np to Shake-

speare. — Cook, Christ. — Phelps, Wycherley and .Teremy

Collier. — Cook, Lycidas 40 ff. Reeves, Tom Tyler and

his wifc. — Schlutter, Lexical and glossological notes:

Correction. — Cook, Dantes Figure of the Seal and the

Wax.
Pnblications of the Modern Langnage Association of
America XV, 4: (t, L, Kittredge, The Friar's Läutern

and Friar Bush. — Warren Washburn Florer. Gender-

change from Middle High German to Luther, as scen in the

1Ö4.Ö edition of the Bible.

Zs. des Vereinsä für Volkskunde X. 4: 0. L. .Tiriczek.

Hamlet in Iran. - .LR. Bunker. Eine heanzische Bauern-

hochzeit iSchl.) - G, Polivka, Tom Tit Tot. Ein Beitrag

zur vergL Märchenkunde (Schi.). - M. Rehsener. Aus dem
Leben der Gossensasser. I. Das Heiraten. — .1. Bacher,
Von dem deutschen Grenzposten Lusern im Wälscheu Süd-

tirol (Forts.). — H. F. Feilberg. Zu den niedersächsischen

Zauberpuppen. — W. Hein. Die Gpfer-Burmntter als Stachel-

kngel. — G. Schütte, Brannschweiger Volksreime. — 0.

Schell. Nachträge zu den .Bergischen Hochzeitsgebräuchen-.
— \. Hauff en. Kleine Beiträge zur Sagengeschichte.

Archivlo per lo studio delle tradizioni popolari XIX, 4:

Dom. Barella, Cantilene infantili della Sardegna Centrale.

— G. Pitre, .\rrigo Balladoro, Enrico Filippini, Im-

pronte maravigliose in Italia. — G. Pitre, Ancora altri

motti dialogati siciliani. — E. Filippini, Usi nuziali e

funebri di Livigno nella Valtellina. — G. Ferraro. La
genesi della mitologia meteorica. — A. Viriglio, II ginoco

ed il dialetto torinese. — A. Trott er, I dodici mesi del-

r anno, versione mantovana, — Ders., Novelline popolari

mantovane. — G. Amalfi. Novelluzze raccolte in Tegiano,

prov. di Salerno. — S. Raccuglia, Proverbi e modi pro-

verbiali riguardanti persone e paesi di Sicilia (Fortsetzung).

— Barone l'orrado .Melfi, Scongiuridel popolochiaramoutano.
— Gins. Forzano. La vita nel villaggio di S. ttiorgio iprov.

di Messina). — G. Pitre, Le tradizioni popolari nella

Divina Connnedia, [Avvcrtenza; Lsi, Costumi, Giuochi:

CredenzeeSuperstizioni: Leggende: Proverbi.] — Miscellanea:

G. Nerucci, Una befanata toscana nel 1800. — Concorso

di costumi meridionali d' Italia alla Mostra d' Igiene a Napoli

nel 1900. — Per una raccolta toponomastica italiana. —
Talismani di SovranL - Le mura nella easc c nei palazzi

in Oina. - M. Müller (con ritratto). — Rivista Biblio-

grafica: G. Pitr6, Cutrera, La Mafia e i Mafiosi. — Ders..

Nieri, Raccolta di canti popolari hicchesi.

Zs, für den denfscbeu Unterricht 14, 12: M. Herwig.
Goethe und die Verdächtigungen seiner \atcrlandsliebe. —
H. Stickelbergcr. Zu den sprachl. Eigentümlichkeiten bei

C. F. Meyer. - A. Zimmermann. Noch einmal der Buttler-

brief. — 0. Schütte, Anklänge an (iünther in Goethes

Faust I. - M. Hodermann. Vorschläge zur Xenophon-
Uebersetznng im ,\nschluss an die deutsche Armecs"prache.

Angezeigt von W Schwarze. — 0. liange, Deutsche Poetik.

.Vngezeigt von K. Löschhorn. - L. Geiger, Goethe-.Iahr-

buch, -Angezeigt von H. Oüntzer.

Zs. für hd Mnndarten I, (i: G. Weise, Der Umlaut im
Ostthüringischen, — D, Saul, Etymologisches aus Nieder-

hessen. — R. Reichhardt. .\us dem Sprachschatz des

Nordtbiiiingischen Landmannes. — 0. Heilig. Die Flexion

des Verbums in der alemannischen Mundart von Kenzingen.
— Ad. Schwend. Texte zur Jlundart von Oherschopfheim.
— W. I'nseld. Schväbische Sprichwörter und Hedensarten.
— 1*. Beck. Montavonerlied. — .1. Stibitz. Sätze und
Redensarten in Leitmeritzer Mundart. — Bürherbesprechungcn:

H. Hennemann, Herrn, Wäschke. Paschlewwer CTescbichten,

— O. Heilig, l'nser Kgerland, hrsg. von .\1. .lohn. ~ E.

Gerbet. .\lfr. Meichc. Her Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz.

Teil 1 : Lautlehn'.

Tijdschrift voor Nederlnndsche taal- cn letterkunde XIX,
: .1. W. Mnller, Wonler!unt. uoiiter, iruittenniniirtje. —

II. Kern, D<: /< in brief r\\ enkele andere ontleende woorden.
— Ders,, KcH-iilte; Ooil : Jaf/cn; hoogduitsch ii[>ullfi: - .1,

F. U. Blöte, V)e Latljnsche bcwerking der Brabantsche
Yoesten. — A. Beets, Fch ileßiiih irrrck- (b'j Cats). — .1.

Verdam, De versterkende beteekenis van on-. — A. Beets.
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.T W. IMuller. Mnl. s/es. H. Kern.Tuertrapper.
Beitel.

Nooid en Znid XXIII. 6: ii. a.; A. S. Kok. De Post van den
Helikon en De Moderne Helikon. — A. M. Jlolenaar,
Bloemleziiig; nit het Woordenboek der »derlandsche taal.

— .\. W. ('. Znidema. Een en ander over het tijdschrift

'Brasa'. — .T. Prinsen. Een paar anteekeningen bij Hnygens'
Voorhont initg. van Verdam).

Taal eu Letteren X. 12: J. Koopmanns. .Starintrs Christen-

dom. — .T. W. Muller, De nieuwe tiitgave van Maerlant's
v>trophische Gedichten.

Anglia Beiblatt XI. 11. 12: Trautmann. The Christ of Cyne-
wulf. Ed. by Alb. S. Cook. — Ders.. Soames. Introdnction
to English French and German l'honetics. Xew ed. bv W.
Vietor. — Ellinge r. Lewis. The Foreign Sources of Mo-
dern English Versitication. — Mann. Scholl. Vom Vogel
Phoenix: SokoU. Zum ags. Physiologns. — Wiilfing.
Brown. The Wallace and The Bruce Kestndied. — Wiilker,
Chancer Jfemorial Lectnres. ItKX). Read before the Royal
Society of Literatnre. Ed. with an Introdnction. by Percy
W. Arnes. — Ackermann. Sauerstein. Charles d"C)rleans

und die engl. Uebersetzung seiner Dichtungen. — Ders..
Liihr. Die drei Cambridger Spiele vom Pamass (1.^98- 16i)3i

in ihren liter. Beziehungen. — M. Foerster. Kellner.
Shakespeare. — Ackermann. Bernthsen, Der Spinozismus
in Shelleys Weltanschauung. — Ders., Mnstard. Tennyson
and Homer. Holt hausen. Zur Textkritik des Havelock.
— M. Förster, ßurns und Würzburg. — Kreuser.
Summer Meeting und University Extension in lambridse.
August 1900.

Zs. für romanische Philologie XXV. 1: .1. F. D. Blüte,
Der historische Schwanritter. — F. Ed. Schneegans, l'eber
die Sprache des Skizzenbuches von Vilard de Honnecourt.
— P. Toldo. Etudes sur la poesie burlesque francaise de
la Renaissance. — W. Such ier. l'eber das altfranz. Gedicht
von der Zerstörung Jerusalems La Venjance nostre seigneur
(Schl.i. — H. Andresen. Zur Karlsreise. — (i. Pf eiff er,
Zu Rudows Rumänischen Wörtern Zs. XIX u. XXII. — G.
De Gregorio. Ant. sie. u/ /o) lii-ta. - P. Savj-Lopez.
Kajna. Le fonti dell' Orlando Furioso. — (i. Wcigand.
.\lexici. Texte diu literatura poporanä rominä. — P. de
M u g i c a . Echeverria y Reyes. Voces usades eu Chile. —
D e r s., Diccionario de la Lengua Castellana por la real Aca-
deniia Espafiola.

Zs. für französ. Sprache and Literatar XXU. 6. 8: E.
Stengel. M. Wilmotte. Les Passions allemandes du Rhin
daus leur rapport avec l'aneien theätre francais. — Ders..
C. Voretzsch. Epische Studien. Beiträge zur franz. Helden-
sage und Hcldendichtnng. I. Heft: Die Komposition des
Huon von Bordeaux. — Ders.. Ph. Aug. Becker. Der süd-
französ. Sagenkreis und seine Probleme. — Ders.. Ph. Aug.
Becker. Der Quellenwert der Storie Xerbonesi. — Ders.,
W. l'loetta. Die Enfances Vivien. Ihre leberlieferung; Ihre
cyklische Stellung. — E. Herzog, Le l'hevalier ä L"Ep6e.
.\n Old Freuch Poem edited by Edward Cooke .Armstrong.
— M. .1. Minckwitz. Louis Clement. Henri Estienne et
son leuvre franijaise. — R. Mahrenholtz. A. Räuber. Die
Don .luan-Sage im Lichte biologischer Forschung. — Ders..
Blaise Pascal. Diseonrs sur les passions de Tamour. Xouv.
ed. par G. Michaut. — Ders.. Alfred R^belliau. Bossuet.
— Ders.. lieorge Carel. Voltaire und (ioethe. Tl. 111 u. IV.
— l'ers.. Sakmann. Die Voltaire- Dokumente des Fonds
Jlontbeliard der Archives nationales zu Paris. — Ders.. H.
Harkensee. Beiträge zur Geschichte der Emigranten in
Hamburg: IL M"»« de Genlis. — E.Ritter. .Tules Tronbat.
rhaniplleury. — K. Morgenroth, Remy de Gourmont.
Ksthitique de la langue frant;aise. — C. This, M. A. Thibaut.
Wörterbuch der französ. und deutschen Sprache, vollständig
umgearbeitet v. H Wiill« nweber. — Ders.. Hause. Syntaxe
frani;aise du XVII sifecle. traduite parM, (»bert. — W. Hern,
H, Tarde). Das engl. Fremdwort in der modernen französ.
.^piache. - M. Wilmotte. Leo Wiese. Die Sprache der
Dialoge des Papstes Tregor mit einem Anhang: Sernio de
Sapientia und nioralium in .lob fragmcnfa. - P, Marchot.
.1. .Niederliind'-r. Iiie Mundart von Namiir. — W. Hicken.
Ehrhart und l'lanik, Syntax der französischen Sprache. -

k. Stnrmfels. K. (iaul. Ilie neuspraclilirhe Li-Ktüre an den
höheren Lehranstalten des Grossherzogtunis Hessen. — Ders..
Ilistoire de la rC-voIntion frani;aise. Hrsg. u. erklärt v. F.

J. Wershoven. — Ders.. Französ.-engl. Klassiker-Bibl. Hrsg.
V. .1. Bauer u. Th. Link. 29. bis 30. Bändchen. — Kiess-
mann. E. E. B. Lacomble. Histoire de la litt^ratnre francaise.

nebst Compl(5ment iMorceaux choisis, poesies. analyses. —
R. Mahrenholtz, Molii>res Avare. mit Einleitung n. An-
merkungen hrsg. V. C. Humhert. — H. .T. Heller. Pierre
Mael. Pour lAmour. — Ders., Ren6 Maizeroy, La Chair en
joie, Le Coeur en peine. — Ders.. Octave Mirbean. Le .Tardin

des Supplices. — Ders.. Edouard Delpit, Le Talion. ~ P.

Selge, Das Elend der franz. Schullektüre und Vorschlüüe
znr Abhilfe. — Koschwitrz, Erwiderung.

Liter. Centralblatt .50: H. C. Fränkel. Roman., insbesondere
ital Wechselbeziehungen zur engl. Literatur. - Wi.. DArbois
de .Tubainville. Cours de litterature celtique T. VI. — E.

L.. Ehrhard. Franz Grillparzcr. — Berdrow. Frauenbiller
aus der neueren deutschen Literaturgeschichte. — Büchmann,
(iefittgelte Worte. 20. Aufl. — .31. 52: J. Wychgram.
Paul Bourget. (Euvres completes. nn-. Poestion. Lehrbucli
der norwegischen Sprache. — Scholz, (beschichte der deutschen
Schriftsprache in Augsburg. — Ammann. Volksschanspiele
aus dem Bölimcrwalde. — Müllenhofi. Sagen, Märchen nnd
Lieder der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenbursj.
— p. . Hoffmann v. Fallersleben . Fnsere Volkstümlichen
Lieder. Neu bearb. von K. H. Prahl: Prahl, Das deutsche
."^tudentenlied. — Walter, Das Archiv des Grossh. Hof- und.
Xationaltheaters in Mannheim 1779-1839: Ders,, Die
Bibliothek desselben.

Deutsche Literatnrzeitung XXI, 46: Festschrift zu dem
fünfzigjährigen .Tabiläum des Friedrich- Realgymnasiums in

Berlin, von t'ohn. — Knanth. Goethes Sprache nnd Stil im
.\lter. von Pniower. — Xutt. The fairy mythology of Shake-
speare, von Martin. — 47: Xoreen. spridda studier, von
Raniseh. — Maigron. Le Roman historique ä l'^poque

romantique. Essai sur linflnence de Walter Scott, von
Walzel. — 48: Hartraann von Aue. Gregorius. Hrsg. v.

H. Paul. 2. Aufl.. V. Martin. — Brass. Goethes Anschauung
der Xatur die Grundlage seiner sittlichen und ästhetischen

Anschauungen, von Witkowski. — Kai uz a. Historische
Crrammatik der englischen Sprache. I. Tl. von Kluge. —
Spingarn, a history of Literary Criticism in the Renaissance,
von Ph, A. Becker. — 49: Lemcke. Textkritische l'nter-

suchnngen zu den Liedern Heinrichs von Morungen, von
Zwierzina, - Finck, Der deutsche Sprachbau als Ausdruck
deutscher Weltanschauung, von R. M, Meyer. — Dante, a

Paradicsom (das Paradies) ins Fugarische übersetzt von
Karl Szäsz. von Räcz.

.allgemeines Litteraturblatt X. 1: A. E. Schönbach. P:i-

lander. Die ahd. Tiernameu I. — Ed. .Arens. Koepper
Literaturgeschichte des rhein.-westfäl. Landes. — .1. E 11 i n ge r

Lotsch, Wörterbuch zu modernen französ. Schriftstellern,

Nene pliil. Rundschau 24: H. .Tantzen, Molenaar, K. Bnrns
Beziehungen zur Literatur. F, P, von Westenholz.
Reinsch. Ben .lonsons Poetik und seine Beziehungen zu
Horaz. — Fr. Blume, Lockhart, memoiis of Sir Walter«
Scott. — 25: E. Vollmer, Das nie. (iedicht The Boke of

"

Cupide. — H. Spies, W. G. Searle, .\nglo-Saxon bishop*

kings and nobles. — G. Weck. Thom. lledwin. (lespräcli'

mit Lord Byron, aus dem Englischfn von A. v. d, Linden

Mansfelder Blätter IV: H. Grössler. Die Grafschaft Mans-
feld oder ihre L'mgebung die Heimat des Helianddichters.

Wi rttembergische V'ierteljahrshet'te I'iirLaMdesgeschlchte
N. F. IX, 1 u, 2: O, .Alayer, ({eistiges Lehen in der Reichs-

stadt Esslingen vor der Reformation der Stadt, — Sakmann.
Die Voltaircdokumente des Fonds Montbeliard der .\rchives

nationales in Paris. — H. Fischer, Die Namen der Wochen-
tage im Schwäbischen; zum Ilmischen I'rkundenbuch,
S]ira<hlirhes.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde IV. 4: E. Buss,
Die religiösen und weltlichen Festgebräuche im Kanton
Glarus. — Ceresole-de Loes. Chansons valaisannes. —
S. Meier, Volkstümliches aus dem Frei- und Kelleramt.—
G. Jenny, Volkslegende von Notker Balbulus. — (iottfr.

Kessler, Bestallung des .S-harfrichters Leonhard Vollmar
zu Wil. — .Miscellen: 0. (iächter. Ein Weihnachts- und
ein Fastnachtsreim. — Th. v. Liehenau. .'>pielmanns-Sclnlde,

— V.. Hothenhänsler, Der Speisezettel des Klosters

Rheiiiau im XVI. Jahrh, — Zum Tannhäuserlied, — D
Iniesch, Zwei alte Besegnungen, :— K Fischer, Einit:

Formeln und Kedensarten aus dem Schantigg, - E. Ilaffter

Liebeszauber. - Th. v, Liebenan. Narreu-Kult. - E
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Hof fmann-Krayrr. Zu den Schweizertrachten im IS. .Tahrh.

— Ders.. Einffenianerter Pfcrdekopf.

Preuss Jahrbücher Dez.. F. üosenherK, Das Leben der

\Vnrnr — 1* (iever. Nietzsche und Schiller.

Bühne und AVeit III. .V H. H. ID.uben^ Ans 'iut',kows

Tl"aten.nn.K.ru<,!je„ I. - .I.Minor. Der Herr n. Me,.hTStü-

titules im ..rroloil im Himmel'. „. „ . ,

Angemeine Zeitung Beilage 264: Fr. Klujre. E.n Reichs-

iiistitnr fiü- deutsche Sprachwissenschatt
, , . , ,

Museum VIII. 11: Hey ««ans. ^^undt A idkerpsychologie I. 1.

Die Sprache - U. Kalff. Hct Oude Nederlandsche Lied.

Verzauüld door F. van Dnyse. - Van Helten, D Arbo.s

de .Tiibainville. Etudes sur la lauijne des Francs, -t.allee.

Wadstein. Kleinere as. Sprachdenkmäler. - Beer. Die Uaii-

trekssaoa. hrs-. von Kanisch. - Salverda de Urave.

Koschwitz. Anleitnn!: zum Studium der franz. Philologe. -

Gids UIOODec: Bvvanck. Inleidintr tot Shakespeares Ham-

let — \ t; van llamel. Universitaire Studie.

Tiidspiegel VMX Dec: Kühler. Walter Scott.

The Aeademy 1493: Leopardi. transl .by Morrison. - 14J4.

Re^vu?cHtique*52. .03: A. Meillet. Wundt. Völkerpsychologie.

I Die Spi',che. - A. O.. Pascal :<>pnscules et Pensfes.

puhl. avec u.ie introduction. des notices et des notes par

M Brunschvviirg. - E. Bourciez. Kodhe. La Nouvelle Ke-

forme de r Orthoirrapbe et de la Syntaxe francaise. - 1:

Ch Deiob, Mattio'.i. Luini Pnlci e il Ciriffo lalvaneo.

Revue pÖL et litteraire 2- Vte. de Spoelberch de LoTcn-

ionl La i^enese dun roman de Balzac iLes Paysans). -

r. Stapfer. Aprippa dAubigne et V. Hugo. - 2.^: \te. de

Spoelberch de Lovenjoul fsuitei. - Kurze Besprechung

des letzterschienenen Buches von Maupassant ,
Les dimancheb

, dun bourgeois de Paris), das. obschon auch nicht aut dei

Höhe der besseren Werke desselben Verfassers, doch weniger

unbedeutend scheint, als anderes, das nac i seinem Tode

(neuV) gedruckt worden ist. - 24: A te. de >poelberch de

1 (suitc — Bespiechuns von L. Arnould s Honorat de

Bueil. seigncur de Kacau. - 25: Vte. de Sp. de L. (hn).

Revue des cours et Conferences IX. b: Em. Faguet Les

manifestes dramatiques avant Corneille. — t, 1-arronmei.

Xepomucene Lemercier. - 8: Em. Faguet. Voltaire poete.

— U Larroumet. Le Bourgeois (ientilhomme .
- 9: -V

M Bemardin. 'I/Aiglon' de M. E. Kostaml. - 10: Cr.

Larroumet. Chateaubriand et les 'Memoires d outre-tombe .

— ,T Diculafov, Le thfätre de Corneille :
Le t id. — U:

E. Faguet. Comment Voltaire a coni,u lepopee.

la Grande Revue 1. Dec: Hon. de Balzac. Du gouverne-

^mcnt moderne publ. par M. le Vic. Spoelberch de Loyen.ou

— V. Hugo. Lettres ä la liancee (publ. par M. 1 aul

Revue'lle' Paris 15. Dec: M. Broal. Nouvcau Dictionnaire

de la hngue francaisc.
, .• i„„i:

Atti deir i. r accademia di seienze, lettere ed arti desli

Asiati di Rovereto. Anno accademico l.oO. seiie JU.

voT VI fasc 3 (Anno 19tK). lugUo-settembrei: Luciano

Milani', Esame critico sul commento della Diviua tom-

media, del p. Cornoldi.

Neu erschienene Bücher.

Bruemann. Karl. Leber das Wesen der sog. Wortzusammen-

setzung. Eine sprachpsychologische Studie. Ahdinck aus

den Berichten der phil.-hist. Klasse der ^•..•"^«'^'1^. Uesell-

schaft der Wissensch. zu Leipzig 1900. S. 3.o9 401.

Köhler. Keinh.. Kleinere Schriften. Hrsg. von .loh. Bolte.

2 Bd Kleinere Schriften zur erzählenden Dichtung des

Mitt.ialters. — 3. Bd.: Kleinere Schriften zur neneren Lit-

teraturgeschichte. Volkskunde und Wortforschung Berlin

E Felber 8» XII. 700 S. mit einem Bildnis Kohlers und
2
'Abbild.: XV. ßö9 8. u. 3 Abbild, .leder Band M. 16.

Dltuszewski, W.. Psychologie und Philosophie der Sprache,

gr. 8°. 70 S. Berlin. Fischer. M. l.öO.

Pieri Mercedes, Messer Renardo nella evoluzione della

favola. Fermo. tip. Properzi 19(X). 8». p. 87.

Wundt W.. Viilkerpsvchologie. Eine l'ntersuchung der Ent-

wicklungsgesetze von Sprache. Mythus und >ilte 1. Hrt :

Die Sprache. _ 2. Tl. gr. S». X. Ml i^. L.-.pzm. W
.
Kngel-

mann. M. L'>.

Berendt. M., Schiller - Wagner. Ein Jahrhundert der Ent-

wicklungsgeschichte des deutschen Dramas, gr. S
.

IV.

192 S. Berlin. A. Duncker. M. 3.öO.
_

Bibliothcek van Middelncderlandsche Letterkunde. An- b.>.

66 en 67. Middelnederlandsche Dramatische Poezie ingeleid

en toegelicht door Dr. P. I.eendertz .Ir. 1. 2 3. All. 1 reis

il f. I.ÖO. (ironingen. Wolters. ^ , , . .

Eckermann. .loh. Pct.. (icspräche mit t.oethe in den letzten

.Tahren seines Lebens. Ausgewählt und systematisch ge-

ordnet sowie mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von

.1. (lehi|uist. gr. 8». 106 S. Helsingfors. Verlagsaktien-

(iesellschatt Öt^liwa. M. l.öO.
j , , . t i i ,,>

F:er«ske folkesasn ..sr :eventyr. udg. ved .Takob .Takobsen.

H. 3. (.Samfund til udgivelse af gaminel nordisk litteratur

Fe'stgabe zur Enthüllung des Wiener Goethe-Denkmals. Mit-

strebenden und Freunden dargebracht vom A\^ener (.oethe-

Verein. Wien. Holder. 5.5 S. 4^. [Dann: H. Bück. Uoethe

und Köuisin Friederike von Hannover. - K. Ruland. Goethe

und Castelli - E. Schmidt. Auch ein Beitrag zur Uoethe-

Literatur — .L Minor. Zum zweiten Teil des Goethischen

Faust. — A. V. Weilen, Goethe und seine Besucher. —
Goethe und Metternich.]

, t.j i» -.„o„
Förstemann. E.. Altdeutsches Namenbuch. 1. Bd. 1 ersonen-

namen. 1. Halbbd. .'. Au«, gr. 4«. XII. <84 S- „M-
f^-

Fuhse Franz. Die deutschen Altertümer. Leipzig. Goschen.

76 S. 8». M. - .80.
, , j •, «••,.„„

Gerstenbergk. J. von. Ottilie von tioetlie und ihre .V.hne

Walther und Wolf. Stuttgart. Cotta. VIII, 123 S, 8 .

(Toethe's Werke. Hrsg. im Auftrage der (Jrossherzogin Sophie

v. Sachsen. I. Abt. 49. Bd. 5. Abt. u. oO. Bd.. HL Abt

U Bd u IV Vbt. 2 i. Bd. (Kleine Ausg.) gr. 8». \\ eimar.

Pö'hlau. M. 19.80. (1.49. 2. Bbt. VL H^4 S. M^ -;«'• -
50. III. 46. S. M. 4.80. -III. n Tagebucker. 18><-2h.

V 353 S M 4 60. - IV. 2 . Briefe. Mai 1812 -Aug. 1813.

Xii. 523 S. M. 6.8(J.J
, ^. „ .»

Hacremann, C. Geschichte des Theaterzettels. Ein Beitrag •

zSr Technik des deutschen Dramas. Das mitte alterl. Theater.

Heidelberger Diss. gr. 8». 122 S. Heidelberg. L. Meder

Nachf. M. 1.60. ^, . ^

HebbePs Fr. Briefe unter Mitwirkung Fritz Lcmmcrmayers

von Rieh. Maria Werner hrsg. Nachlese in 2 Bdn gr. 8 .

' Bedin, B. Behrs Verl. M. 8. [1. 1833-1852. IX. 4^8 S.

._ -J Nebst Nachträgen und einem chronologischen Ver-

zeichnis sämtlicher Briefe Hebbels. -401 S
1

Hehn. Vikt.. Gedanken über Goethe. 4. Aufl. gr. 8". 111,

408 S. Berlin. Gebr. Borntraeger. M. 9.

Heimskringla. udg. ved Finiiur .Tonssou. H. 8 teamfund

til udt^ivelse af gammel uordisk litteratur X.NUH
Herrmann. M.. .Tahrmarktsfest zu Plundersweilern. Ent-

stehungs- und Bühnengeschichte. Nebst einer krit Ausgabe

des Spiels u. ungedr. Versen Goethes sowie (.H't Bildern u.

Notenbeilagen, gr. 8». VIII. 293 S. Bcrlnu W eidmann.

AT H

Het Gude Nederlandsche Lied. Wereldlijke en (ieestelijke

Liedcren uit vroegeren tijd. Teksten en Melodiecn, verzameld

en toegelicht door F. van Duyse. Atl. 1. d Gravenhage

Marl. Nijhoff. 1900 (Vollständig in ca. 3o Lieferungen ;\

f. -.90)." ^ ,, , ...

Montalbano. Serafina, Lamicizia tra Goethe e ^cliilkr :

considerazioni psicopedagogiche. Fermo, tip. Properzi 1900.

8». p. 49. . ,

Monumenta Germaniae historica. Seriptorum qui vernacu a

lingua usi sunt tomi 111 pars 2 gr. 4». [I I. 2: ü.ron ken.

deutsche und andere (ieschichtsbücher des Mittelalters hisg.

von der (iesellschaft für ältere deutsche (.estOiichtskunde.

3 Bd. Einenkels .!., Werke Hrsg. von Ph.Strauch.

2. Abteil. Fürstenbuch. Mit 1 Taf. XI. C n. 8. o9<-819.

Much Rud.. Deutsche Stammcsk-unde. Leipzig. Göschen.

145 S. 8» nebst 2 Karten und 2 Tafeln. M. —.80.

Schriften der Goethe-(iesellschaff. Bd. 15: Elegie. September

IS-M (ioethes Reinschrift mit ririkens von Levetzow Brief

an'tJoethe und ihrem .lugendbjldniss. Hrsg. v. B. suphan.

Weimar. Verlag der (ioethe-Gcsellschaft

Schweizerisches Idiotikon. XLIT. Heft. - Bd. 1\.

Bogen 110-119. Frauenfeld. Huber,

Waaff Mb.. Bedeutungsentwicklung unseres WortschatzeN.

.\uf Grund von Herm. Pauls .Deutschem Wörterbuch" in

den Haupterscheinungen dargestellt. Lahr. Schanenburg.

XVI, 2tK) S. 8°. M. 3.
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Weiss. K., Hohentvriel nnd Ekkehard in Geschichte. Sage nnd
Dichtung, gr. S«. Vn. H43 S. mit Abbildgn. M. 8.

Zur deutseben Volkskunde. Xo. 5. gr. 8". 31. 2. [5:

Schmitz. F.. Volkstümliches ans dem Siebengebirge. (.A.us:

-Rhein. Geschichtsblätter-.") IV. 169 S.] Bonn. Hanstein.

iL 2.

'

Dekker. Th.. The Pleasant Comedie of Old Fortnnatus.

Leipzig. Deichert. 8". II. 3.60.

Flom, G. Tob.. Scandinavian Inflnence nn Southern Lowland
Scotch. A contribntion to the Study of the Lingtiistie Re-

lations of English and Scandinavian. Columbia L'niversity

Germanic Studies I. 1. New York. The ilacmillan Company.
82 S. 8».

Bittle. E.. Zur Geschichte der ae. Präpositionen m/rf n. loip.

Heidelberg. C. Winter. 8°. M. 4. [Ein Teil auch Heidel-

berger Diss.

'

Hudson. William Henry. Sir Walter Scott. Cr. 8to. pp. 316.

London. Sands. 6/

Keats, .Tohu. The Complete Works of. Edit. by. H. Buxton
Forman. 5 vols. Vol. I. (Complete Library."! Cr. 8vo.

pp. 208. Glasgow, Gowans & Gray. 1/

Mabie, H. W.. Will. Shakespeare, poet. dramatist and man.
London, llacmillan. 8°. 21 sh.

Old English Glosses chielly nnpnblished. Edited by Arthur
S. Xapier. "SLA.. PhD. (Anecdota Csoniensia: Series IV,

Part XL] Oxford. At the Clarendon Press. London. Edin-
burgh, and New York. Henry Frowde. XL. .302 S. 4". 15/

Page. Thomas. The English Language. its Sources. Growth.
History. and Literature. Including Biographies of Principal

Authors. Cr. 8to. pp. 115. London. Moffatt & Paige. 1/6

Sharp, E. Farquharson , Architects of English Literature.

Biographical Sketches of Great Writers from Shakespeare
to Tennyson. lUust. with Facsimiles from Autograph MSS.
8vo, pp. 332. London. Sonnenschein, ö/

Toller, T. N . Ontlines of the History of the English Language.
iCambridge Series for Schools and Training Colleges.^ Cr.

8vo. pp. 298. Cambridge Univ. Press 4/

Whitten. Wilfred. Daniel Defoe. iWestminster Biographies.")

12mo, pp. 140. London, K. Paul. 2/

Abbott. Fi'ank Frost, The nse of repetition in Latin to secure
emphasis, intcnsity. and distinctness of Impression. S.-A.

aus Bd. m der Studies in classical philology. hrsg. von der

L'niversität Chicago. S. 67—87.
Albizzi. Nie. I'egli. Le Fiorette. le Morosette ed alcuni

epitaffi, a cura di Pasquale Papa. Livorno. Eaffaello Giusti

edit. Firenze. tip. di Enrico Ariani 1900. 16*. p. •1.^7.

L. 3 50 [Raccolta di raritä storiche e letterarie diretta da
G. L. Passerini. vol. IIL]

Ammirato. Scipione. Una commedia inedita di Scipioue

Ammirato : I Trasformati. pubblicata da demente Valacca.

Trani. V. Vecchi tip. edit. 1900. 16«. p. xj. 161. L. 2.

Arci. prüf. Fil., Gli amplcssi di Virgilio con Sordello e Stazio:

noticina dantesca. Alatri, tip. Oreste De Andreis 1900. 8*.

p. 15.

Armstrong. Edw.. L'ideale politico in Dante: .lohn Earle,

La Vita Nova di Dante. Bologna. Zanichelli. 79 S. 8".

L. 2. Biblioteca storico - critica della letteratura dantesca

dir. da G. L Passerini et da P. Papa XI.

Belli, Giac, Nuovo commento alla Divina Commedia di Dante
••Vlighiiri. Disp. ö. Roma, tip. edit. Komana 1899. 8".

p. 129 -KiO. Cent. 40 la dispensa.

Boltc, .!.. Die latein. Dramen Frankreichs aus dem 16. .Tahrh.

(Verzeichnis derselben, der gedruckten wie handschriftlich

erhaltenen.] In I'estschrift Job. Vahlen zum 70. Geburtstag
gewidmet. Berlin. Reimer.

Bonanni. tiiovanfrancesco. Sonett! di(iiovanfrancescoBonanni.
poeta sassoferratesc del sec. XVI. Pistoia. tip. lit. di (5.

Flori UXJO. 4°. p. (5. [Pubblicati da M. Morici per le

nozze di Sergio Terlizzi con Maria Tortelli.]

Burckhardt. .Tacopo. La civiltiv del rinascimento in Italia :

saggio. Traduzione italiana del prof. D. Valbusa. Nuova
edizionc accresciuta per cura di Giuseppe Zippel. Vol. II.

Firenze. G. C. Saiisoni edit: tip. dei fratelli Bencini 1901.
8». p. viij. 369. L. HJ^l

Codice diplomatico dantesco : i documenti della vita e della

famiglia di Dante .\lighieri. riprodntti in fac-siniile. trascritti

e illustrati con note critiche, monumonti d' arte c tigure.

da Guido Biagi e da G. L. Passcrini. Disp. 5. Roma,

Societä dantesca italiana edit. 1900. Fo. fig. p. 5, cc!

facsiraile.

Costantini D" Arntzen. Giuseppina, Giambattista da Silva ii

Leitäo. visconte di Alraeida Garrett. Messina. tip. dei Tri-

bunali 19(XI. 16°. p. .8. [Biblioteca deir Iride mamertina,
Serie III, no. 2.1

Cotronei. Br., Postille pariniane. Siracnsa, tip. del Tamburo.
82 S. 16».

Croce. Ben.. Illustrazione di un canzoniere ms. italo-spagnuolo

del sec. XVII. Napoli : 2 S. gr. 8». Estratto dal vol.

XXX degli .-Vtti dell' Accademia Pontaniana.
Dante Alighieri. La Itivina Commedia illnstrata da Gnstavo.
Dore e dichiarata con note tratte dai migliori commenti. per
cura di Eugcnio Cameriui. Milano. stab. tip. della sog. edit.

Souzogno 1900. 4» fig. p. 679. con ritratto. L. 10.

Ferrai. Maria, La poesia amorosa nei migliori poeti del dolce.

Stil nuovo. Siena. tip. lit. Sordomuti di L. Lazzeri 1900.;
8°. p. 89. [1 Guido GuinicelU. 2. Guido Cavalcanti. 3.'-

Dante Alighieri. 4. Cino da Pistoia.)

Flamini, prof. Fr., L' ordinamento dei tre regni e il triplic •

significato della Commedia di Dante. Padova. stab. ti;

Prosperini 19(X). 4°. p. 15. [Per le nozze di Guglieli]

Volpi con Elvira Buon.amici
]

Fornaciari. Raff, Studi su Dante. Prima edizione fiorentii

riveduta e accresciuta. Firenze. G. C. Sansoni edit. : tip. i

Carnesecchi e figli 1901. 16". p. vj. 205. L. 2.50. [1. Sul

significato allegorico della Lucia. 2. II passaggio del-

TAcheronte e il sonno di Dante. '^. La Euina di Dante 4

II mite delle Furie di Dante. 5. Ulisse nella Divina Com-
media. 6. L" arte di Dante nell' episodio di Ugolino. 7. La
trilogia Dantesca. 8. SuUe pene assegnate da Dante alle

anime del Purgatorio. 9. Sui peccati e le pene dell' Infernu

dantesco.]

Frittelli. dott. Ugo . II Pellegrino. di Lorenzo Comparini
fiorentino. secolo XVI. Montevarchi. tip. Varchi 1900. S".

p. 14. [Estr. dalle Puhblicazioni della r. accademia valdar-

nese del Poggio. serie II. vol. VII.]

Fulci. Seb.. Le Stanze del Poliziano e le Grazie del Foscolo.

Messina, tip. Nicotra 1900. 8». p. 24.

(Tanser. Fr.. Beiträge zur Beurteilung des Verhältnisses vnii

Victor Hugo zu Chateaubriand. Heidelberger Diss. 114 S. S".

Giuliozzi. Car.. Dante e il simbolisrao : conferenza. Macerata.
Stab. tip. Mancini 1900. 8». p. 47.

Giraud. V., Essai sur Taine, son cenvre et son inrtuence.

Freiburg iSehw.), B. Veith. Collectanea Friburgensia N. S. 1

XXIV, 322 S. 8». M. 8.

Glaesener, H.. Le genie de Paul F6val. Liege, Impr. De-
niarteau. 8 S. 8°.

Hanvette. Enr.. Dante nella pocsi-a francese del rinasciment
Traduzione di Amelia .\gresta, con aggiunte dell' autui

Firenze, G. C. Sansoni edit: tip. G. Carnesecchi e figli 19ii
16". p. 50. Cent. 60. [Biblioteca critica della letteratura

italiana. diretta da Fraucesco Torraca. no. 36.]

Klausing. Gustav. Die lautliche Entwicklung der lateinisch.

Proparoxytona im Französischen. Kieler Diss. 76 S. >

Kraus, F. X.. Francesco Petrarca e la sua corrispondenza
epistolare. Traduzione di Diego Valbusa. Firenze, G. i '.

Sansoni edit.: tip. G. Carnesecchi e figli 1900. 16°. p. !>''•

L. 1. [Biblioteca critica della letteratura itali.ana diret-

da Francesco Torraca, ni 'i7—38.j
Levy. E., Provenzalisches .'Supplement-Wörterbuch. 11. Heft.

= 3. Bd. S 257—384. Espefu -Fiiire. Leipzig, Reislaud.
8». 31. 4.

Lora. dott. Fr., Saggio sintattico-comparativo su s. Gerolani.i

s. Agostino. s. Ambrogio : contributo allü studio delle lingii

neolatine. Padova. tip. dei fratelli Gallina 19iK). 8°. p. i'.

Manzoni, .\less.. I Promessi Sposi, raffroutati suUe due edizioiii

del 1825 e 1840. con un commento storico, estetico e filolu-

gico di Policarpo Petrocchi. Parte III, cap. XVII-XXVI.
Firenze. G. C. Sansoni edit.: tip. G. Carnesecchi e fiirli 1!K) '

16°. p. 389-691. L. 1.80.

Matteucci, I.. Madame de Stael e un suo studio suU" Italia

al principio del secolo XIX : conferenza. Siena, tip. lit. Sor-

domuti di L. Lazzeri 19(10. 8°. p. 37.

Mattioli. dott. Laura. Luigi Pulci e il Ciriffo Calvaneo.

Padova. tip. Sociale Sanavio e Pizzati )!KX). 8°. p. 6(),

Menzio, Pier .\ng., II traviamento di Oante : capitolo lY 11

traviamento di Dante secondo lo Scartazzinil. Tempio i

Maddaleiia, tip. G. Tortu liKX). 8°. p. 31.

Morpurgo. dott. S., I manoscritti della r. biblioteca Kic-

cardiana di Firenze : manoscritti italiani. Vol. I, fasc. 8-9.
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Uoma, presse i principali Librai (Prato, tip. (jiachetti, liglio

... C.) 1900. S". p. 561-713. L. 1 il fascicolo. [(.'ontiene la

iliscrizione di 130 codici. — Ministero della pubhlica istru-

/.ione : Indici e cataloglii. no 15.]

rie, R., Le Roman de Berte aux jcrands pieds (vers). re-

nouvel(5 par Rapliae! Perie. In-16 carr(5. 132 p. Paris. lib.

llachette e l'ie. fr. 5.

Hrtal. F^l.. Lettres de cliange et (Juittances du XIV« siecle

tn provemjali. Documents inijdits. Marseille. Ruat. 16 S. 16°.

i;^zacasa D' Orsogna. Giov., La concubina di Titone antico

nel canto IX del Purgatorio. vs. 1-12: nuova interpretazione.

Torino, Unione tipografico-editrice (Sciacca, tip. Bartolomeo
Guadagna) 1900. 8». p. 31. L. 1.

Rosa, Fr. De, Tradiziüiii popolari di Gallura : usi e costumi.

Tempio e Maddalena. tip. Giacomo Tortu 1900 16". p. 310.

L. 2.

Eossi, Mario. L' Asino d' oro. di Agnolo Firenzuola: saggio
critico. Girgenti, tip. Formica e Gaglio 1900. 8°. p. 71.

Salvioni. C, Vecchie voci Milauesi 1. cantc'gora: 2. cervelera;

3. resmuliao: 4. zoviso; 5. peregria; 6. vertir; 7. deginar:

8. partir; 9. bici. 11 S. S». E'stratto dai 'Rendicoati' del

R. Ist. Lomb. di scienze e lettere. Ser. II. Vol. XXXIII. 1900.

Storia letteraria d' Italia scritta da una societa di professori.

Fase. 74— 77. Milano. stab. tip. della casa edit dott. Fran-
cesco Vallardi 1900. 8°. p. 241—320, 1-80. L. 1 il fascicolo.

[1. Zingarelli Nicola, Dante. Fase. 74—75. — 2. Xovati.
Francesco. Le origini. Fase. 76— 77.]

Stroppolatini, dott. G.. Di una nuova osservazione sui

Promessi Sposi, di Alessandro Manzoni Catania. tip. Sicula

di Monaco e Mollica 1900. 16». p. 19.

Studien, semitistische. hrsg. v. ('. Bezold. Ergänzungshefte
zur Zs. für Assyriologie. 15.-17. Heft. gr. 8°. M. 40.

[15—17. Glossarium latino -arabicum. Ex unico t|ui exstat

codice Leidensi undecimo saeculo in Hispania conscripto.

Nunc primum edidit. praefatione notisque instruxit. tabulam
phototypicam adiecit ('h. F. Seybold. XX. 574 S.]

Tambroni. Fil.. Intorno al snftisso-io di gentilizio latino e

italico. Bologna, ditta Nicola Zanichelli tip. edit. 1900.
8«. p. 18.

Torracca, Fr., Le donne italiane nella poesia provenzale: su

la Treva di G. De la Tor. Firenze. G. C. Sansoni edit.; tip.

G. Carnesecchi c tigli 1900. 16°. p. 84. L. 1. [Biblioteca

critica della letteratura italiana diretta da Francesco Torraca,

no 39.J
Toynbee. Paget, Dante Alighieri. With 12 lUusts. Cr. 8vo,

pp. 228. London. Methuen. 3/6

Tuozzolo. Donato. Ina nota dantesca. Salerno. stab. tip.

fratelli Jovane 1900. 8°. p. 10.

Verso, II primo, oscuro reso piü oscuro dagli interpreti della

Divina L'ommedia di Dante : lavoro di un vecchio sudioso
di Dante. Yicenza. tip. vesc. Staider 1900. 8°. p. 10.

Zanardelli. Tito. Appunti lessicali e toponomastici pubblicati

a liberi intervalli. Puntata I (Etimologie sardo-campidanesi.
con special riguardo al suddialetto d' Oristanoi. Oneglia,

libr. Giovanni Gavilotti edit.; stab. tip. lit. eredi (rhilini 19(Xl.

8". p. 32. L. 1 la puntata.
Zingarelli, Nie. Lectura Dantis : il canto XV dell' Inferno,

letto da Nicola Zingarelli nella sala di Dante in Orsam-
michele. Firenze, G. C. Sansoni edit.: tip. (j. Carnesecchi e

figli 1900. 8°. p. 39. L. 1.

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c h r i c h t e n etc.

Prof. Dr. M. Koch wird nach seinem Rücktritt von der
Leitung der Zeitschrift für vgl. Literaturgeschichte vom .Tahre

1901 an im Verlage von .\1. Dnncker in Berlin eine neue
Zeitschrift unter dem Titel 'S tu dien zur vergl. Literatur-
geschichte' herausgeben.

E. Martinen che hat am 19. Dezember vor der Facultt
des Lettres de l'UniversitiS de Paris folgende zwei Doktor-
Thesen verteidigt: Quätenus tnif/icomocdia de Culisto y Melihea
riilt/o Ccli'stina dicta cid informimdum liispimiense thcittrum

viiluerit und La comt'dic espiiijiioh' cii France di: Hiirdij ä Racine.

Dem Privatdozenten der romanischen Philologie an der
Universität Halle Herrn Dr. F. Heuckenkamp wurde von
der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin eine Unter-
stützung im Betrag von 5(10 Mark zur Herausgabe der Werke
-Alain (.'liartier's gewährt.

Der Anglist C. Stoffel (Nijmegen) ist von der Fniversität
Groningen zum Dootor honoris causa ernannt worden.

t am 24. Dezember zu Frankfurt a. M. der bekannte
Goetheforscher Prof. Dr. Veit Valentin.

Berichtigung.
In meiner Besprechung von Landaus ..Geschichte der

italienischen Literatur im 18. .Tahrhundert' iLitbl. 19Üt), XI
p. 382) heisst es: „Er (Landau) giinnt z. B. einem Gamerra
und einem Casti denselben Raum in seiner Iiarstellung wie
einem Parini" ; diese Angabe ist unrichtig. Landau hat dem
Gamerra und Casti zusammen lO'/j' <leKi Parini aber 12 Seiten
gewidmet. In demselben Passus meiner Besprechung berufe
ich mich auf die von Concari im Giorn. stör. d. lett. it. XXXV,
113—126 veröffentlichte Kritik desselben Werkes. Landau
macht mich aber auf eine Reihe von Irrtümern bei Concari
aufmerksam, sodass ich nur für meine eigenen Beobachtungen
einstehen kann.
Heidelberg. K a r 1 V o s s 1 e r.

===== =--= ---- ?;
Preis für dreigespaltene
Petitzeile 2ä Pfennige.

Literarische Anzeigen.
s?=

f&

Beilagegebiihren nach'
Umfang M. 12, 15 u. 18.

Verla«voti O- R. Reisland in Leipziti. Verlag von . R. Reisland i n Leipzi g.

Handbuch der Geographie
V O II

Dr. ^ermann jtdalbcrt Daniel,
weil, frufeasor und tnspector tidjunotus am Küniglichen PädAgogJum zu H,>lle.

\uH.Sechste, vielfacli vei'bessertt

Erster Band:

Die auäsereuropäischeii Länder.

70 Bogen. (ir.-Oktav. 1894.
Preis M. 12-. Elegant L'ebdn M. 13.20.

Dritter Band:

Deatschland. Physische Geographie.

34'/, Bogen. Gr.-( »ktav, 1894.
Preis M. fi.— . Klegant gebdn. M. 7.20.

Vier Bände coinplet M. 40. -

Neu bcarb. v. Prof. Dr. B. Volz.
Zweiter Band:

Europa ausser Deutschland

73 Bogen. Gr.-oktav. 1895.

Preis M. 12. -. p]legant gebdn. M. 13.20.

Vierter Band:

Deutschland. Politische Geo;;ra|ihie.

(iß Bogen. Gr.-(»ktav 1894.

Preis M. 10.—. Eleg. geb. M. 11.20.

Ele(iant gebunden M. 44.80.

\

Grammatik

der romanischen Sprachen
von

1 Wilhelm Meyer-Lübke,
o. Prof. (icr lonian. Sprachen au der Univ. Wien.

I

Erster Band: Lautlehre. IHiH).

m'U Ii"g. gr. 8". M. 10.—. geb. M. 18.-.

;

Zweiter Band: Formenlehpe. 1894.

43'/,» üogen. :\1. V.l . geb. M. 21.—.

I DrItterBand: Romanische Syntax.
I

1899. .")3 Mog M. 24 -. l'i b. .M. 2(i.-.

iJ^~ Kill aiisriiliilicbcs Wort- und
Sach-Register zu allen :! Bänden
ist im Satze und wird nocli in

diesem Jahre erscheinen. "•B
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Für die Folge erscheint in meinem Verlage

:

Jahresbericht
über die Erscheinungen auf dem Gebiete

der Germanischen Philologie.
Herausgegeben

von der

Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin.

Preis des Jahrgangs M. 9.—

.

O. R. Reisland.Leipzig, 15. Januar 1901.

Die Jahrgänge IV—XV sind im Wege des Buchhandels zu dem ermässigten Preise von M. 5.50 für den ein-

zelnen Jahrgang und von M. 60.— für s am mt liehe 12 Jahrgänge aus dem unterzeichneten Verlage zn beziehen. (.Tahr-

gang 1—3 erschienen im Verlage von S. Calvary & Co.. Berlin.)

Verlag von O, R, Reislaxid in Leipzig-.

Jahresberichte

M flie ForlscMlte der üassisclßn Alterlmswissensclialt.

Begründet
von

C. jBursian.
Herausgegeben

von

h. Giurlitt und W. j<roII.

Die Altertumswissenschaft liat in unserer Zeit so sehr an Ausdehnung und Vertiefung gewonnen, dass es dem

Einzelnen «ranz unmöglich geworden ist. alle ihre weitverzweigten Gebiete zu überschauen, geschweige denn sich in den nn-

endlich mannigfachen Einzelfragen über den modernen f^tand der Forschung zu unterrichten und ein selbständiges Urteil zu

bilden. Einisje Fachzeitschriften bringen deshalb zusammenfassende Berichte über die Fortschritte auf den engeren Forschungs-

gebieten: Mit ihren Berichten aber das gesarate weite Feld der Altertumswissenschaft zu umfassen, diese Aufgabe stellen

sich allein die Jahresberichte, die unter dem Namen ihi-es Begründers Barsian allgemein bekannt sind. Sie wollen dadurch

auch denjenigen Gelehrten, die nicht an den Zentren des wissenschaftlichen Lebens thätig, auch nicht imstande sind, sich

zahlreiche Kachzeitschriften und kostspielige Monographien selbst zu erwerben, eine Möglichkeit geben, die staunenswerte Ent-

wickelung ihrer Gesamtwissenschaft zu verfolgen und zugleich sich auf ihrem Spezialgebiete eindringliche Belehrung über die

neuesten Erscheinungen zu holen. In welcher Weise diese Jahresberichte ihre Aufgabe auffassen, darüber belehren am besten

die Titel einiger jüngst erschienenen oder demniicht erscbeinemien Berichte Es erschienen ausser anderen die .klassischen*

Autoren betreffenden, solrhe über: jüdisch - hellenistische Philosophie, lateinische Bibelübersetzun/sten, christlieh-

lateinische Poesie, Papyri, griechische Musik und Musiker, altitalische .Spraclidenkmiiler, griechische Dialekt-

forschung, römische Rhetorik, Es werden demnächst erscheinen: Homerische Textkritik, Griechische tiramniatiker,

Paläographie und Haudschrifteiikunde, nacharistotelische Philosophie, italische Epigraphik. römische Inschrift-

fande, römische Geschichtsforschung u. s. w. .\uch dürften die in .Aussicht genommeneu Keferate über die neuen Funde

auf den griechischen Inseln und über die Liniosforschnng eine willkommene Gebietserweiterung sein. Die mit dem .lahres-

bericht erscheinende Bibliotheca phtlologica classica ist die einzige Bihliogiaphic der Altertumswissenschaft; das Biographische

Jahrbuch bringt Nekrologe aller numbaften l'bilologen (so im Jahrgange 1!M)0 auf Deerko. v. Jan, M, Hertz, Wieseler),

Soeben erschien Heft 7/8 vom 28. Jahrgang. Der Subseriptlons- Preis beträgt pro Jahrgang M. 32.— er-

lischt aber nach Erscheinen des 1. Heftes wonach der IiAdenpreis von M. 36.— in Kraft tritt.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto's Hof-Buchdrnckerei in Darmstadt.

Ausgeg^eben am 15. Februar 1901.
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W e n k • r . Xotiz den Sprachatlas des Deutschen
Reichs betr.

Richard Loewe. Die ethnische und sprachliche Cilietle-

rung der bcrmauen. Halle. Max Niemeyer 1899. (5(1 S. 8".

Der Verfasser sucht mit den llitteln der Spraeh-

wissenscliaft die geriiianisclien Stammesverhältuisse auf-

zuhellen und beliandelt in drei Absclinitten zuerst die

Goten, Xord- und Westgermanen zusammen, dann die Ost-

germanen, zum Schluss die Westgermanen. Er sucht

nachzuweisen, dass die sprachlichen Kriterien der beson-

ders auf die .Archäologie und Sagengeschichte gegründeten

Tlieorie Kossinnas von der Herkunft der Goten aus Skan-

dinavien eine Stütze verleihen ; die üebereinstimniuug in

sprachlichen Merkmalen (sprachlichen Neuerungen) ist be-

deutender zwischen Goten und Xordgernianen als zwischen

Goten und Westgermanen, die Goten müssen also auch

geographisch mit den Xordgermanen in nähere Berührung

gekommen sein, und die einfachste Erklärung ist dann,

dass beide Stamme gemeinsam zusammen in Skandinavien

gewohnt iiabeii. I>ie — geiingeren — gotisch- west-

germanischen Xeiiernngen stammen aus der Zeit nacli der

Auswanderung der Goten aus Skandinavien, also da sie in

den historisch-beglaubigten Sitzen an der Weielisel waren.

Die nordisch-westgermanischen Neuerungen endlich sind

begi'eiflich aus der steten Nachbarschaft der beiden

Gruppen in Sclileswig- Holstein und auf den dänischen

Inseln.

Dass Goten und Skandinavier einmal gegenseitig in

engeren Beziehungen standen, wird wohl allgemein an-

genommen. .Am schwersten wiegt dabei unter den sprach-

lichen Erscheinungen die (Gleichheit bei got. an. ggw und

ggj (ddj). Die drei anderen Vorgänge, die der Verfasser

aus der bekannten grösseren Anzahl von Uebereinstim-

mungen noch als beweiskräftig heraushebt, sind dagegen

weniger einwandsfrei. So ist der L'ebertritt des got.

und nord. Femininams des part. präs. in die schw. tn-

Dekl. nicht massgebend. Im Femininum des f'omparativs

ist die got. an. In- Dekl. jedenfalls ursprünglicher als

die westgerman. ön- Dekl., denn die gerni. Flexion geht

auf die idg. ?- ir- Dekl. zurück: hier ist also die west-

german. Entwicklung, auch nach Loewe. sicher secundär.

In der Partizipialflexion besteht nun der Unterschied

zwischen dem Got. und An. gegen dem Westgerm, zu-

nächst nicht darin, dass. was der Verf. in erste Linie

nickt, das Got. .An. nach der schw. o»- in- Dekl., das

Westgerm, aber nadi der starken io- 'lä- Dekl. flektierte,

sondern darin dass das idg. feminine 7- 'ic- Thema im

Got. -An. in die in-, im Westgerm, aber in die /öh-

Dekl. übergegangen ist. Das ist aber kein grundsätz-

licher, kein urgermanischer Gegensatz, sondern ein Suftix-

wechsel wie der zwischen 7 und te oder wie im got.

baiidi-haljn, welche .Ablautsstufen ein und desselben Suffixes

sind. In der schwachen fem. Decl. der Partizipia können

ursprünglich die beiden Tj-pen nebeneinander hergegangen

sein: -onlTii aus -Ablautsstufe -onti, und -ontiön zu

-oiitiä. Das ahd. starke adjektivische Partizip ist aber

erst, wieder eine Neubildung zu dem schwachen nach

Analogie der gewöhnlichen Adjektiva; sie hat ja im Idg.

kein Urbild, die idg. Urform wurde durch substantivische

Partizipia konsonantischer Deklination wie frijonds in

.Anspruch genommen.

Eine weitere Uebereinstimmung zwischen Got. und

An., auf welche der Verfasser Gewicht legt, ist der Ver-

lust der Verba -gehn, steJm, tliun." Aber beide Sprachen

können die Doppelheit gän-gaggan, sti'in stondan un-

abhängig von einander vereinfacht haben wie der Heliand
gäii. das ags. stiimian aufgegeben haben und die meisten

neueren deutschen Dialekte (/(iiigeii miA standen. Für
das Gotisdie ist absolutes Fehlen ybü gän sogar nicht

einmal sicher, da das Krimgot. gefn hat (docii hat der

Verfasser eine weitere .Abhandlung lifeer dieses in Aus-

sicht gestellt). L'nd dürfen wir übernaupt aus den gotischen

Ueberresten die uns geblieben sind, — und diese bilden

eigentlich im wesentlichen nur die individuelle Sprache des

Ulfilas, — dürfen wir aus diesem dürftigen Material mit

Sicherheit sdiliessen, dass der ganze gotische, ja sogar der

ganze wandilische Stamm die mi- Verba gi'm stän ver-

loren hat? — -Auch das Verdrängen von döti durch tavjau

ist nicht notwendig eine gemeinsame Neuerung des Got.

und -An.; als einzelsprachlicher Vorgang aufgefasst ist

es allerdings schwerer begreiflich, da dön- taujan ur-

sprünglich niclit Vollständig im Kegrift" sich decken wie

gun- gangaii, stim- siandan. — Was endlich das vierte

vom V'erfasser betonte gemeinsame Merkmal des Got.

und Nord, betrifft , die Jnckoativa auf -nan , die im

Westgerm, fast ganz fehlen und nie von Adjektiven ab-

.s
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geleitet werden, so können diese auch im Westgerm,
ursprünglich in reicherer Zahl vorhanden gewesen und

später aufgegeben worden sein.

Die sprachlichen Anhaltspunkte, wie geschickt sie

ancii der Verfasser in Hinsicht auf die nordische Her-

kunft der Goten verwertet hat, reichen in. E. doch nicht

zn vollgültigem Beweise hin. Sie sind zudem z. B.

ebenso denkbar bei der umgekehrten Wanderung, wie

sie Bremer lehrt, wenn ein Teil der Goten erst aus

Deutschland nach Skandinavien gekommen ist.

Für eine Einheit zwischen den Xordgermanen und

den übrigen Ostgermanen ausser den Goten giebt die

Sprache gar keine sichere Gewähr (Abschnitt II), denn

die wandalischen und auch die burgnndischen üeberreste

enthalten nach Loewes Darlegung nicht einmal den Be-
weis einer Verwandtscliaft mit dem Gotischen. Kögels
sprachliche Kriterien für die ostgermanische Herkunft
der Bnrgnnden werden im Einzelnen widerlegt.

Auch über die Gliederung der westgermanischen
Stämme giebt die Sprache nur wenig Anfschluss (Ab-
schnitt III). Zwar eine sprachliche Grenze zwischen

Ingväonen einerseits, Istväonen und Erminonen andrer-

seits lässt sich ziehen, nicht aber zwischen den beiden

letzteren. Dann aber, beim Aufkommen der neuen
Stämme, der Alemannen, Baiern, Franken, Thüringer,

Sachsen, wird das sprachliche Material reichhaltig und
kann fruchtbar für ethnologische Fragen verwendet
werden. Besonders die Ausbreitung der Sachsen nach
Thüringen verfolgt der Verfasser an der Hand dialektischer

Merkmale. — Das a im Xoni. Si. der schwachen Mas-
culina bei den spanischen Sueven in Eigennamen wie

Riccila, dasLoeweals Uebereinstimmung dieses Suevischen

mit dem Ostgermanischen taxiert, beruht gewiss auf west-

gotischem Einfluss und gehört der westgotischen Reichs-

sprache an; ebenso das e für ä.

Erst in diesen späteren Zeiten, für welche die Quellen

reichlicher fliessen , ist die Sprache ein zuverlässiger

Führer, zur Aufhellung der vorhistorischen Zeit ge-

währt sie für ethnographische Verhältnisse nur schwache

Stütze. So hat der erste Abschnitt der inhaltreichen

Abhandlung wohl den Nachweis geliefert, dass sich die

sprachlichen Thatsachen mit der Theorie der skandinavischen

Heimat der Ostgerraanen vereinigen lassen, aber zu einer

höheren Wahrscheinlichkeit dürfte er diese Theorie nicht

erhoben haben.

Heidelberg. Gustav Ehrismann.

Snorri Stnrlnson. Edda udg. af Finnur Jönssoii
XU f 237 S. 8°. Kobenhavn, E. C. Gad 1900.

Es ist mir selten ein Buch zu Gesicht gekommen,
wo icli die Pra.Kis so schwer mit der Theorie zu ver-

einen vermag, wie in der vorliegenden Ausgabe dei-

Snorra Edda. Das Handschriftenverhältnis der Sn E. war
durch Müllenhoff DAK. V, 165 ff.) und mich (PBB. VI.

476 ff.) entgegen der landläufigen Auffassung dergestalt

verändert worden, dass wir in dem gemeinen Texte, der

namentlich durch die codd. Reg. und Worm. vertreten

ist, eine Ueberarbeitung des Werkes erkannten, während
der cod. Uppsal. trotz bodenloser Lüderlichkeit seines

Schreibers den relativ ursprünglichsten Text bewahrt
habe. Dieser Auffassung ist Finnnr .Jonsson in den
Aarb. (1898, S. 283—357) entgegen aretreten: in diesei'

Abhandlung erkennt er wohl an, dass keine der er-

haltenen Fassungen Snorris Wei'k wiedergebe, dass aber

docii der cod. Reg. nicht allein den vollständigsten.

sondern auch, was den Wortlaut betrift't, den besten Text
biete. Auf Grund dieser Arbeit hat er nun die Sn F..

nach dem cod. Reg., aber mit kritischer Prüfung jeder

einzelnen Stelle und hinreichendem Variantenappar.Tt

neu herausgegeben. Ich würde keinen Augenblick B
denken tragen, zu Gunsten, besserer Erkenntnis meii

Ansicht preiszugeben, aber im vorliegenden Falle mn
ich sagen, dass mich F. .Jonsson nicht nur nicht bekeli:

hat, sondern dass er durch die vorliegende .Ausgabe n\

gezeigt, dass wir recht, er unrecht hat.

Ich stimme mit F. Jonsson darin überein, dass wed-r
im geraeinen Texte X ' noch in ü Snorris Werk rein

erhalten ist. Jener zeichnet sich durch eine grössere

Anzahl z. T. reclit umfangreicher Abschnitte aus, die

in U fehlen. Liegt die Sache so, dann ist nach meiner

Ansicht nur eine doppelte Möglichkeit da: entweder d^r

eine Text ist überarbeitet oder der andere ist gekürzt.

Lässt sich nun im vorliegenden Falle das eine oder andere

mit Sicherheit nachweisen? F. Jönssons Ausgabe giebt

die beste Antwort darauf: nicht weniger als neun Bei-

gaben sind hier dem Texte angefügt (S. 180—-211), die

alle dem gemeinen Texte eigen, aber aus diesem aus-

gescliieden sind, weil sie nach F. J. nicht zur ursprüng-

lichen Edda gehört haben (vgl. Fortale S. VI fl". ). Alle

diese Stücke hat cod. Upps. nicht. Allein diese Pluj-

stücke lassen sicii noch wesentlich vermehren und zwar
z. T. wiederum durch Finnur Jönssons eigenen Text,

durch seine eignen Bemerkungen. Der Prolog zur

Gylfaginning ist in W im Vergleich mit ü bekanntlich

wesentlich erweitert [durch AM. c. 2 , 4 (2. Hälftej,

5—8]. Mit gutem Rechte lässt F. J. alle diese Kapitel

unberücksichtigt: es ist gelehrter Kram ans dem 14..Iahrli.

In R fehlt dieser Teil, da der Anfang der Sn E. hier

verloren gegangen ist (er beginnt erst mit S. 24 ^).

F. J. ist der Ansicht, dass diese Interpolation nur auf

Rechnung des Worm. komme, da T diese nicht habe.

Ob meiner Skepsis gegen Papierlidd. kann ich T z. Z.

wenigstens keine Richterrolle zuerkennen. Nun liaben

wir aber noch den Epilog, der nicht bloss in W, sondern

auch in R überliefert ist, während ja aucli er in ü fehlt.

Hier haben wir auch nach F. Jönssons Ansicht (Aar^

302 f. : Fort. VII) dieselbe Gelehrsamkeit wie im Prole_

ja noch mehr, dieselben lat. Endungen {Vulucronteui.

Hectoris, Elenum), unklassische Bindungen, dieseüj^

Xebeneinanderstellung altheimischer Götter und alt-

griechischer. Ich sehe deshalb keinen Grund, diese

Interpolation einem andern üeberarbeiter zuzuschreiben

wie die des Prologs und dementsprechend auch den

erweiterten Prolog dem Architypns von W und R (Xl
Es kommt ausserdem noch dazu, dass cod. W. absolut

nicht zu Interpolationen neigt: nirgends finden wir, wenn
man von den eingeschobenen grammatischen Abhandlungen
absieht, selbständige Erweiterungen in dem Texte der

Vorlage, wie es z. B. im Reg. der Fall ist. Doch wi.-

' F. J. hat zum eistcnmale eine bisher für die Textkritik

der Sn E. nicht verwertete Hd. herangezogen, eine Papierhd.

der l'iiiversitiit.sbibliothek zu l'trecht, die um 16(KI geschrieben
ist (Tl. Nach der .Vnsicht des Heransgebers geht diese auf

eine Membrane zurück, die noch im 13. .lahrh. geschrieben ist

und dem cod. Heg. ganz nahe steht. I'ebcr diese Hd. w.^re

eine genauere Heschreihung erwünscht gewesen. Weder die

Bemerkungen in Sn E. III. CXIV ff., noch der kleine Exkurs
in den .\arb il8!)8. ^. 3r>li f.i lässt ein HiUl von der Hd. ge-

winnen. Die stattliche .\nzahl von Papierlidd. der 8n E., die

ich in Kopenhagen und .Stockholm verglichen habe, nötigen

mich. Papierlidii. gegenüber recht skeptisch zu sein.
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dem aucli sei, durch den Epilog' steht iu X die Inter-

polation fest. Ferner sind Gvlfag. Cap. 1, die Hausth^njc,

die Por.sdr;ipa Einars, der erste Teil der Eagnarsdrapa

aut alle Fälle, wie auch F. J. einräumt, in X schon

interpoliert; ich sehe dabei ganz von den Stellen ab,

die in W nicht erhalten sind. Es ist mir ferner rätsel-

liaft, wie F. .Iniisson, der doch alle Handschriften vor

sich gehabt hat, in AM. Cap. 51 die grosse Interpolation

aus Ysp. nicht nur nicht erkannt hat, sondern geradezu

leugnet und hier in ü willkürliche Verkürzung findet

(.Aarb. S. 3 Iß). Schon die Thatsache, dass neun zu.saniuien-

hängende Strophen hintereinander angeführt werden,

steht im Gylfag., ja in der ganzen Edda einzig da und

muss Bedenken erregen. In U stehen nur V. 1—2 und

9. Nun beginnt aber sowohl im cod. Reg. wie im AV

die erste Plusstrophe {Hrymr ekr austan) mit einer

neuen Zeile uud mit Initiale. Hieraus folgt aber doch

für jeden, der die Sache vorurteilsfrei betrachtet, 1. dass

bereits X, die gemeinsame Vorlage von R uud W,
Initiale und Zeileiianfang gehabt hat, und 2. dass diese

6 Plusstrophen durch den Ueberaibeiter von X, wie so

manches andere, eingefügt sind. Aus allen diesen Stücken

und andeieu ergiebt sich die nnunistössliche Thatsache.

dass die gemeinsame Vorlage von R W (und T} inter-

poliert ist. Wann diese Interpolation stattgefunden

hat, lässt sich schwer entscheiden. F. Jönsson bewegt

sich in Widersprüchen , wenn er die Vorlage von T
]2()0— 70 ansetzen möchte (Aarb. 356) und den inter-

polieiten Epilog, der doch in T auch erhalten ist, 1300
entstanden sein lässt (Aarb. 303j. .411ein der Text von

X ist nicht nur interpoliert, er ist auch überarbeitet.
Nur einige Beispiele. Was einzelne Lesarten betrifft.

So kann über einige gestritten werden, andere sind von

mir - hierin hat F. J. vollständig recht ~ falsch ge-

deutet worden und würden sich jetzt nicht mehr in

der Liste finden. Anders steht es mit gi'össeren Stücken.

In Gylfaginning machen All. Cap. 18—19 Schwierig-

keiten. Sie handeln vom Windadler Hr;esvelg und den

Vätern des Sommers und Winters. Es ist die einzige

Stelle in Gj'lfag., wo U in der Anordnung des Stotles

von dem gemeinen Texte abweicht, da sich hier die Stelle

kurzei' zwischen dei' Erzählung von den Einherjern und

einer Stroplie aus Grimniismäl tindet, die Odin als den

höchsten aller Äsen hinstellt (Sn E. II, 278). Dabei ist

die Prosa, die allein die Strophe erklärt (All. I. 132,

12 14), ausgelassen. Dass hierher die Hrtesvelgmythe

nicht gehört-, darüber ist man einig. Die Frage ist also:

ist die Stelle in X an ihrem Platz und wie erklärt sich

die rmstellung in U? F. J. meint, dass in X die Stelle

an richtigem Orte stehe; der Schreiber von U habe sie

— die einzige Stelle in der ganzen Gylfag.! —
- weg-

gelassen : da fiillts ihm auf einmal ein, sie an ganz un-

passender Stelle nachzuholen , aber während er noch

schreibt, bereut er seine Handlung oder faselt und lässt

den Schluss auch jetzt wieder weg (Aarb. 307). Ist dieses

überliaupt psychologisch auch nur möglich? Die Saclie

liegt m. E. ganz einfach, wie ich sie schon PBB VII,

516 ei klärt habe. Die Stelle ist eine von den Nach-
trägen, wie sie sich in der Vorlage von U fanden. Da-
für spriciit schon die fragmentarische Kürze. Der leicht-

fertige Schreiber von U hat sie dort eingeschoben, wo
sie sicii vorfand, ohne über die Berechtigung nachzudenken
und liat dahci die die Strophe aus Grim. erklärende

Prosa Weggelassen. Der Bearbeiter von X aber hat

für sie eine bessere Stelle gesucht und hat sie an den

Bericht von den Himnielsburgeii angeknüpft. Denn be-

trachtet man All. Cap. 17 und 20 genauer, so zeigt sich,

dass sie auch in X nicht am Platze ist; in 17 ist von

den Götterburgen die Rede, in 20 folgerichtig von den

Bewohnern dieser Burgen, den Äsen. Auf ganz ähn-

liche Weise ist auch der kurze Bericht von Frey's

Werbung um Gent (All. II, 275) in den cod. U ge-

kommen. Diese Stellen und andere geben aber dem
Vorurteilsfreien einen Fingerzeig, wie die Edda ent-

standen ist. Snorri hat sie unfertig hinteilassen; im

grossen und ganzen waren nur Gylfaginning und Hattatal

fertig, während Skaldskm. noch nicht vollständig aus-

geführt war. So sehr sich auch F. J. gegen diese

von llüllenhoff und mir verfochtene Ansicht auflehnt,

den Nichtigkeitsbeweis hat er nicht geführt. Oder

glaubt er, dass ein so umfangreiches Werk und solch

schwerer Stoff mit so mannigfachen llaterien wie eine

Saga in seinem vollen Umfange selbst in eines Snorri

Kopfe sogleich fertig gewesen und in einem Ritt ganz

nach den Gesetzen der modernen Logik zu Pergament

gebracht worden sei? Mir wäre diese Auflassung F. J.'s

von einem mittelalterlichen Schriftsteller geradeso wie von

einem niüdernen ein psychologisches Rätsel, eine psycho-

logische Unmöglichkeit. Es ist auch beachtenswert, dass

sich in U die scheinbaren Kürzungen, wie sie F. J. auf-

fasst, meist dort finden, wo der logische Aufbau unter-

brochen zu sein scheint, wenigstens in CTylfaginning.

Die Redaktion X ist und bleibt ein überarbeiteter Text

auf tTrunil von Snorris Entwuif ; dieser aber ist relativ

am reinsten erhalten im cod. U. Hier haben wir keine

Interpolationen, denn was es für eine Bewandnis mit dem
in Skm. eingelegten 4 Bl. (S. 43— 50 des Cod.; dem
Skaldatal, Sturlungawttatal und Logmannatal) hat, darüber

werde ich mich anderwärts aussprechen, und die sogen.

2. grammatische Abhandlung halte ich nach wie vor für

die Einleitung zum Hattatal (vgl. Zs. f. d. Phil. XXII,
129 fl'.). Mit der Behauptung (Aarb. 329). dass die

Ueberschrift (Su E. II, 364 ; her segir af settiinyo hafta

h/ckilsins) falsch sei, ist die Sache nicht abgewiesen,

selbst wenn wir nicht innere schwerwiegende Gründe
hätten, die den Zusammenhang dieser kurzen sprachlichen

Bemerkungen mit Hattatal bezeugen. Den Vorwurf, den

Finnur Jonssou llüllenhoff macht, dass er vom Standpunkt

der (Tcgenwart aus das Redaktionsverhältnis der Sn E. be-

urteilt habe, muss ich ihm zurückgeben; er hat bewiesen,

dass von unserm modernen Standpunkte aus die Anordnung
des cod. Reg. die logisch richtigste ist, dass er aber der

ursprünglichste Text ist, davon hat er mich wenigstens

nicht zu überzeugen vermocht. Für die Ausgabe, die er

uns geschenkt bat. gebührt ihm unser aufrichtiger Dank,

denn wir bedürfen solchen Textes, und von seinem Stand-

inuikte aus vollste -Anerkennung. Es ist nur zu be-

dauern, dass wir durch diese Ausgabe wieder den ge-

meinen Text bekommen, dem wir eine ganze Reihe schiefer

mythologischer Auflassungen verdanken, die unsere Mytiio-

logen auf guten (Glauben hin aufgenommen haben, ohne

sie auf ihre Existenzberechtigung hin zu prüfen.

Leipzig. E. Mogk.

liössnerO., Untersuchungen zu Heinrich vonMomngen.
Ein Beitrag 7.nv (icsrhichte dos Minnesangs. Berlin, Weid-
mannsche Buchliandlung 1898. 96 S. S".

Der Verfasser hat sich vorgesetzt, eine biograpliische

Ausdeutung der Lieder Heinrichs von llorungen zu geben,

aus ihnen die Persönlichkeit des Dichters auch nach
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ihren äusseren Bestimmungen und Erlebnissen zu rekon-

struieren.

Man darf sagen, dass er seine Aufgabe weniger

leiclit genommen hat, als das bei Untersucliungen. die

einem ahnlichen Ziele zustreben, vielfach der Fall ist.

Er hat die Frage nach der Realität im deutschen Minne-

sang und in Sonderheit der Eealität in den Liedern

Heinrichs von Morungen, deren Bejahung seiner Unter-

snchong ja erst die Berechtigung zu geben hat, in eigenen

Kapiteln ernsthaft erwogen. Das Problem ist interessant

genug, seine Behandlung durch den Verfasser kann aber

nicht als eine wirkliche Lösung erscheinen. Dafür sind

seine Ueberlegungen nicht umfassend genug, indem sie

wichtige Gesichtspunkte, wie z. B. die Abhängigkeit des

deutschen Minnesangs von romanischen Vorbildern, ganz

vernachlässigen. Sie lialten sich auch durchgängig zu

sehr im Allgemeinen : es besteht hier aber nur dann

Aussicht auf eine wahrscheinliche und überzeugende Ent-

scheidung, wenn die genaueste Erwägung des Wesens
der ganzen Erscheinung und ilner allgemeinen Lebens-

bedingungen mit einer sorgfaltigen Sammlung und Sich-

tung aller thatsächlichen Zeugnisse, die für das Für und

Wider sich aufbringen lassen, Hand in Hand geht. Die

Ausführungen des Verfassers müssen auch im Einzelnen

vielfach Zweifeln begegnen, z. B. in dem, was über den

prinzipiellen Unterschied des älteren und jüngeren Minne-

sangs und über den praktischen Zweck des ersteren ge-

sagt wird ; sie sind auch nicht überall genügend durch-

dacht und daher nicht frei von wunderlichen Widersprüchen.

Unklar ist z. B. was S. 16 und wieder anders S. 18 über

den Gegensatz von Berufsdichter und Dilettant gesagt

wird. Denn Dilettant und Mangel an innerem Beruf

fielen wohl auch im Mittelalter in der Eegel zusammen
und umgekehrt wurde, wer innerlich zur Dichtkunst be-

rufen war, immer , Berufsdichter', ob er nun seinen Sang
um Lohn übte oder nicht, zeitigt also, worauf es hier

allein ankommt, notwendig die gleichen literargeschicht-

lichen Erscheinungen. S. 24 heisst es, das Interesse des

Publikums sei nur dadurch möglich gewesen, dass man
beim Anhören dieser anscheinend so gleichförmigen Lieder

einen bestimmten Inhalt im Auge gehabt hätte. Im
gleichen Atem aber ist von dem ,. Mangel au bestimmten

und direkt verständliehen Aeusserungen" in diesen Liedern

die Rede, d. h. also doch, es war unmöglich, ihnen einen

bestimmten Inhalt zu entnehmen. Freilich muss aucli

dies dem Verfasser zum Besten dienen : die Lieder sind

so unbestimmt, weil man sich nicht verraten wollte, eine

Kontrole fürchtete : also müssen sie auch auf realen Ver-

hältnissen beruhen.

Man mag dem Minnesang aber nun immerhin mit

dem Verfiisser eine weitgehende Realität zugestehen, i

Man mag auch zugeben, dass die Voraussetzungen bei
[

dem behandelten Dichter besonders günstige sind : wenn
irgendwo, so wird man in den lebenswarmen, anschau-

lichen, tiefempfundenen Liedern Heinrichs von Morungen
wirkliche Erlebnisse als Grundlage vernnUen dürfen. Eine

andere Frage aber ist immer noch die, ob diese reale

Grundlage aus den überlieferten Gedichten wieder zu ge-

winnen sei.

R. hat den Versuch gemacht. Er findet in den

Liedern zwei Liebesverhältnisse des Dicliteis, zu einem

Mädchen niederen Standes und einer fürstlichen Dame,
die eine der Schwestern Dietrichs von Jleissen gewesen
sein möchte. Die Deutungen, auf deren Grund dies ge-

schieht, sind im Einzelnen sehr anfechtbar und legen oft
j

gewaltsam einen Sinn in den Text, den unbefangene Be-

trachtung nicht darin finden kann : die erreichten Ergeb-
nisse sind weit davon entfernt, auch nur im bescheidensten

Sinne als wahrscheinlich gelten zu können. Das Beginnen
des Verfassers war eben von vorhinein aussichtslos. Er
hätte beherzigen sollen, was ein Dichter unserer Zeit

seinen gesammelten Liedern als Vorklage voraussandte :

„Was eine lange, w-eite Strecke im Leben von einander

stand, das kommt nun unter einer Decke dem guten

Leser in die Hand." Und da steht ein Leser auf unil

will nach sieben .Jahrhunderten, die keine Spur eint ^

äusseren Anhaltspunktes zur Ergründung dieser Dinge
übrig gelassen haben, aus den armseligen Trümmern, die

eine zufällige üeberlit-fernng ihm zuwirft, ein reiches

Menschenleben rekonstruieren. — Unsere Wissenschaft

bietet so viel greifbare Aufgaben, die eines Bearbeiter>

harren, dass man bedauern muss, immer wieder aufrichtige

Hingebung und ernsten Eifer, wie sie dieser Schrift

eigen sind, an unlösbare Probleme gewendet zu sehen.

Freiburg i. Br. Friedrich Panzer.

Matthias Marko. Deutsche Einflüsse auf die Anföng
der böhmischen Romantik. Mit einem Anhang: Kollär ii

.lena uud beim Wart hurgfest. (Deutsche Einflüsse auf die|
Anfänge der slavischen Eomantik. I.i Graz. .Stvria. 1897.

XII u^ 373 S. 8".

Die deutsche Literaturforschung ist von jeher den

fremden Einflüssen auf das deutsche Geistesleben auf-

merksam nachgegangen ; nicht in gleichem Umfang und

mit gleicher Genauigkeit sind meines Wissens die Ein-

flüsse und Ueberwirkungen untersucht, die von deutscher

Seite auf andere Völker ausgingen. In Mnrkos Buch
besitzen wir jetzt einen solchen Beitrag mit Bezug auf

die Slaveu und deren Literaturen, zunächst die Tschechen,

der die Aufmerksamkeit der Germanisten nicht minder

verdient als die der Slavisten. Er hat sich als Gegen-

stand seiner Forschung die Wiedergeburt der slavischen

Völker im neunzehnten Jahrhundert gewählt, deren Ab-

hängigkeit*von der deutschen Romantik er darlegen will.

Nicht in einzelnen Ausdrücken und Versen', worin sie nicht

einmal immer nennenswert zu sein scheint, als vielmehr

in den Ideen, deren Uebernahme von den Deutschen zu

einer verwandten Richtung führte. Murko ist Slovene

und so lagen ihm die Literaturen der Südslaven begreif-

licher \Veise am nächsten ; aus einer beabsichtigten Mono-

graphie über den slovenischen Dichter Stanko Vraz, den

Jugendfreund Miklosichs, ist ihm denn auch, wie er selbst

im „Vorwort" erzählt, seine viel weiter ausgreifende

Untersuchung erwachsen und der vorliegende erste Band
verrät auch noch zum Teil diesen Ursprung. Nicht über-

all nämlich wurden die treibenden Gedanken und An-

schauungen unmittelbar ans erster Hand übernommen,

und der tschechischen Rumantik fiel in mancher Beziehung

eine führende und vermittelnde Rolle zu. ohne die gi -

wisse anderswo auftretende Erscheinungen unverständlich

blieben. So sah sich der Verfasser durch den Ausgangs-

punkt seiner Forschungen selbst darauf hingewiesen, eine

Darlegung der deutschen Einflüsse auf die Anfänge jener

ganzen Bewegung bei den Tschechen, Polen und Russen

voranzuschicken und zuletzt der tschechischen Romantik

allein ein ganzes Buch zu widmen. Nur das erste mehr

einführende Kapitel behandelt nach einer allgemeinen Ein-

leitung die 'ersten Reflexe der deutschen Romantik bei

den Südslaven', hebt die für die östei'reichisclien .Alpen-

länder so bedeutsame Wirksamkeit des Erzherzogs .lohanu

hervor und läuft in eine kurze Würdigung Kopitars aus;
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die nenn übrigen gelten den massgebenden Erscheinungen

Böhmens: der grundlegenden und voi'bereitenden Thätig-

keit des Altmeisters Dobrovvsky und .Tungraanns, Hanka
und seinen Fälscliuiigeu. der Gründung des böliniiseben

Museums, der neuen am Volkslied sich bildenden Dichtung

Celakowsky's und seiner Freunde und besonders den her-

vorragenden Gestalten des Historikers und Politikers

Palacky und der beiden Vertreter des wissenschaftlichen

und literarischen Panslavismus Safafik und Kollar: aus

des letztgenannten Aufzeichnungen über seine Jugend-

und Lehrjahre teilt der Verfasser als 'Anhang' die Kapitel

über seinen Aufenthalt in Jena und das Wartburgfest

in deutscher Uebersetzung mit : als Schilderungen der

Eindrücke, die ein fremder Beobachter von dem aka-

demischen Leben an dieser deutschen Hochschule in be-

deutsamer Zeit und von seinem Verkehr mit Goethe em-

pfing, werden sie den des Tschechischen nicht mächtigen

Lesern sehr willkommen sein, abgesehen von dem Q.uellen-

wert, den sie für die Entwickelungsgeschichte des Auf-

zeichners selbst haben. Die Darstellung hält sich durch-

aus in den Grenzen literargesehichtlicher Erörterung

;

nichtsdestoweniger hat das Buch noch ein weiterreichen-

des Interesse. Die ganze darin geschilderte Bewegung
konnte ja nicht ohne soziale und politische Folgen bleiben,

auf die das rückblickende Schliisskapitel auch hinweist,

und wer Mnrko"s Buch aufmerksam gelesen hat, wird die

heutigen Zustände und nationalen Kämpfe auch besser

verstehen und richtiger beurteilen können. Der Verfasser

hat zu diesen Fragen auch seinen Standpunkt offenbar

gewählt: aber er betont ihn so wenig aufdringlich, dass

ich am allerwenigsten an diesem Ort Anlass finden kann,

darauf einzugehen. Auch über die slavistische Seite seiner

Leistung muss icli das Urteil Berufeneren überlassen, und

auch darüber wird man hier keines suchen : genug, das

Wenige, was ich nach eigener Kenntnisnalnue nachprüfen

kann, gibt mir die Gewähr, dass man sich getrost der

Führung des Verfassers auf seinem eigensten Gebiete an-

vertrauen und von ihm lernen darf. Auch in der deutschen

Literatur hat er sich tüchtig umgesehen und ist auch von

dieser Seite wohlvorbereitet an seine Aufgabe gegangen.

Und nach dieser Eiciitung, in den "deutschen Einflüssen'

liegt selbstverständlich der Schwerpunkt des Interesses,

das wir an dem Buche nehmen.

Es ist eine Neuerung Jliirko's für die bislier sogen,

'patriotische Schule' in Böhmen und die verwandten Rich-

tungen bei den anderen Slavenvölkern die Bezeichnung

'Romantik' einzuführen: seine ganze Darstellung lässt aber

kaum einen Zweifel aufkommen, dass er damit im Rechte

ist. Die neutschecliische Literatur konnte sich von Anfang
dem Einfluss des nachbarliclien Deutschland nicht entziehen

und schon ältere deutsche Dichter wie Hagedorn, Gleim.

Klopstock, Wieland, Gessner, Hülty, Bürger u. a. werden

nicht nur um die Wende des achtzehnten und neunzehnten

Jahrhunderts Vorbilder für Puchmayer und seine Schule,

ihr EinÜuss wirkt auch noch bei den Vertretern der

neuen Richtung nach. Aber diese, deren Beginn Mnrko
ungefähr um 1820 ansetzt, stehen doch recht eigentlich

unter dem Zeichen der deutschen Romantik. August und

namentlich Friedrich Schlegel gewähren, abgesehen von

persönlichen Beziehungen und besonderen Einwirkungen

im einzelnen, mit ihren Aussprüchen über Volkstum,

Sprache, Literatur und Geschichte geradezu die Leitge-

danken der ganzen Bewegung; das Beispiel Arnims und

Brentanos wie ihres Vorgängers Herder und der Brüder

Grimm gibt Anregung zu höchst folgenreicher Pflege des

Volksliedes, überhaupt aller Art Volksüberlieferung; das

Bardentum des vielgelesenen Dichters der "Undine' findet

nicht nur Xachahmung. es wird auch theoretisch in dieslavo-

tschechische Vorzeit übertragen, ähnlich wirkt Brentanos

'Gründung Prags', und all das hat seinen Anteil an den

bekannten Fälschungen, über die Murko sehr lehrreich

handelt. Im Geiste der deutschen Romantik ist nicht

minder als die Verehrung für Volkspoesie auch die Vor-

liebe für das alte Indien, von wo man gern den Ursprung

der Slaven und deren vermeintliche uralte Kultur her-

leitete. Die mythologischen und andere Phantasien der

Crentzer, Görres und Kanne wirken nachhaltig; nicht nur

der piiantastische Kollär kommt zeitlebens eigentlich über

ihren Standpunkt nicht hinaus, auch der doch wissen-

schaftlich weit besser geschulte und bedeutendere Safaiik

steht anfangs in ihrem Bann und erst später führt ihn

J. Grimm, dessen Einfluss überhaupt ungemein wichtig

ist. Bopp und W. v. Humboldt auf richtigere Wege. Nicht

gering anzuschlagen scheint auch der Vorgang L. .Jahns,

dessen Schrift über 'Das Deutsche Volkstum', von Jung-

mann anszüglich übersetzt, nicht nur diesem aller Wahr-

scheinlichkeit nach zur Prägung eines entsprechenden

tschechischen Wortes Anlass gab, sondern mit ihren

Lehren auch sichtlich auf Palacky, Safafik u. a. wirkte.

Diese abgöttische Verehrung des 'Volkstums' bedingt aber

auch eine vom Verfasser richtig betonte Verschiedenheit

in dem Verhältnis zur Geschichte. Ein entschieden ro-

mantischer Zug ist ja die Flucht aus der unbefriedigen-

den (regenwart in die Vergangenheit; allein in der

üblichen Verherrlichung des Mittelalters mochte man der

deutschen Romantik doch nicht ohne weiteres folgen.

Dem entsprach der Entwickelungsgang der böhmischen

Geschichte zu wenig; man bevorzugte bergreiflicherweise

die Zeiten freier, selbständiger Entfaltung des 'Volks-

tums', also die graue Vorzeit, in die man eine hohe, ur-

sprünglich slavische Kultur hineindichtete, und den Aus-

gang des Mittelalters mit der hussitischen Bewegung,

wozu die protestantischen Nachkommen der vertriebenen

böhmischen Brüder, der Mährer Palacky nnd die Slo-

vaken Safafik und Kollär natürlich ein ungleich näheres

persönliches \'erhältnis hatten. Wenn Palacky's Ge-

schichtswerk mit 15215 abbricht, so ist das kein durch

lediglich äussere Gründe bedingter Zufall. Murko führt

eine sehr bezeichnende Aeusserung Kamaryt's an ; ich

glaube mich einer ähnlichen von Palacky selbst zu er-

innern, kann sie aber im Augenblick nicht nachweisen :

gleichviel, Murko"s Auffassung und Erklärung der That-

sache halte ich für durchaus richtig. Dass eine Rich-

tung, die so das 'Volkstum auf ihre Fahne sehrieb und

zugleich, ebenso romantisch, die Rechte des Herzens und

der Phantasie gegen den Verstand vertrat, in dem noch

der alte Dobrowsky das Heil gesucht hatte, dem Ger-

manisator nnd Aufklärer Joseph IL nicht gerecht werden

konnte, ist nicht zu verwundern; dass gerade er Kräfte

entfesselte, die sie nachher mächtig forderten, dafür hatte

man keinen Blick und Safarik steht mit seinem gerechteren

Urteil vereinzelt da, Als richtige Romantiker haben die

Männer der neuen Richtung auch ein besonders nahes

Verhältniss zu Goethe, neben dem Schiller als Dichter

und Aesthetiker zwar nicht etwa wirkungslos bleibt, aber

doch zurücktritt, und Herder. Goethe schuldeten sie ja

auch Dank für das Wohlwollen, mit dem er die Anfänge

ihrer Bestrebungen begleitete und förderte. Geradezu
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grrossartig aber ist die Xaehwirkung Herders, wie sie der

Verfasser durch sein ganzes Buch hindurch nachweist.

Nicht nnr durch seine erfolgreichen Bemühungen um
Natur- und Volkspoesie. seine orientalischen Nachdichtun-

gen, sein Lob der böhmischen Brüder u. a. dgl., sondern

mehr noch durch sein Humanitätsileal, das man sich an-

eignete und zu nutze machte, und vor allem durch seine

eben dadurch beeinflusste Schilderung der Slaven in seinen

'Ideen', die geradezu massgebend die ideale Auffassung des

eigenen Volkstums und seines Verhältnisses zu den Nach-

barn, ja überhaupt seiner geschichtlichen Wellstellung

bestimmte : kaum ein hervorragender Schriftsteller, der

sich nicht dankbar auf ihn beriefe und jene Schilderung

benützte, keiner aber, der sie so in das Volk hinaustrug

wie Kollär durch seine nationale Dichtung 'Slävy Dcera'

("Die Tochter Slavas', einer vom Dichter aus dem Indischen

geholten Göttin), die voll ist von umgedichteten Eemi-
niszenzen daraus.

Von besonderem Interesse ist in Murko's Buch auch

der Nachweis der Ausgangspunkte, von denen diese deutsch-

romantischen Einflüsse sich verbreiteten. Abgesehen von
Prag selbst, wo in den Jahren der Befreiungskriege eine

Anzalil deutscher Romantiker wenigstens vorübergehend

weilte, erseheinen von besonderer Bedeutung Wien nnd
— .Jena. Wien, wo um diese Zeit die deutsche Roman-
tik ihren Sitz aufgeschlagen hatte und durch ihre Organe,

an denen auch Kopitar als Vertreter slavistischer Inter-

essen eifrig mitarbeitete, ihre Anschauungen weiter ver-

breitete, wo alsbald auch eine tschechische Zeitschrift in

ihrem Geiste begründet wurde, wo Hammer die orien-

talischen Studien pflegte nnd Hoi-mayi- mit der vater-

ländischen Geschichtschreibung zugleich den Provinzial-

nnd Lokalpatriotismus förderte; Jena, wo 1815 — 1817

und 1817— 1819 Safarik und Kollär studierten und das

von der nationalen Begeisterung ergriffene akademische

Leben auf sich einwirken Hessen, die Lehren und An-
schauungen von Männern wie Oken, Luden, Fries, der

ihnen als Nachkomme der böhmischen Brüder nahe trat,

u. a. in sich aufnahmen und nach dem Vorbilde der

deutschen Einheitsbestrebungen ihren wissenschaftlichen

und literarischen Panslavisraus ausbildeten. Dass der

Schüler den Lehrer nicht nur überbot, sondern die Be-

wegung, die so sehr- unter deutschen Einflüssen heran-

wuchs, ja - man denke nur z. B. an die Aufnahme der

Königinhofer Handschrift — von Deutschen mitgemacht
wurde, sich alsbald gegen diese kehrte, mag befremdenil

und widerspruchsvoll erscheinen, in der geschichtlichen

EntWickelung dieser Dinge ist es freilich nichts weniger

als das.

Es hätte sich noch manche nicht unwichtige Be-

ziehung (z. B. zu Novalis, Ernst Schulze u. a.) namhaft

machen lassen und namentlich der vom Verfasser mit

Recht ausgiebig herangezogene Briefwechsel Celakowsky';^

böte Anlass dazu : aber es kann meine Aufgabe und Ab-
sicht nicht sein. Murko's Buch auszus<:hreiben, und so

mag es an den gegebenen Andeutungen über das, was
es auch für den deutschen Literarhistoriker Anziehen-

des und Lelirreiches enthält, genügen. Wer die Trag-
weite der Wirkungen Herders und der an ihn anknüpfen-

den deutschen Romantiker ganz würdigen will, ilarf es

nicht unbeachtet lassen, und man hat allen Grund, auch

der Fortsetzung, welche diese Einflüsse bei d-n anderen

Slavenvölkern verfolgen soll, mit der Erwartung gleich

willkommener Belelirnng entgegenzusehen.

Für das Personenregister, das die Benützung er-

leichtern soll, wäre man noch dankbarer, wenn es prak-

tischer eingerichtet wäre. Zuverlässig und vollständis:

scheint es, soweit ich nachgeprüft habe — und das gilt

immerhin für eine gute Anzahl von Namen — im wesent-

lichen allerdings zu sein : aber es enthält leider nichts

als Zahlen ohne irgend ein weiterhelfendes Schlagwort,

und so ist man trotz allem doch häufig zu langem Blättern

verurteilt, bis es gelingt, gesuchtes aufzufinden ; dem
sollte bei der Fortsetzung abgeholfen werden.

Prag. H. Lambel.

L. Ke mmer, Versuch einer üarstellung des Lautstandf s

der Aschaffenbnrger Kanzleisprache in der ersten
Hälfte des sechzehnten Jahrhnnileit*. II. Teil; Die
Konsonanten. Progr. des k. humanistischen Gymnasiums
zu Dillingen. Ostern 1899. 167 S. 8«. (S. 68—iSSi.

Der Verfasser setzt seine interessanten Untersncli-

TUigen über die Aschaffenbnrger Kanzleisprache mit der

bekannten Genauigkeit und Sorgfalt fort, die schon den

ersten Teil kennzeichnete'. In das Gebiet des mhd.

anlautenden b ist wahrscheinlich durch den Einfluss der

Kaiserlichen Kanzlei die Modeschreibung p eingedrungen.

Auch im Inlaut wechseln b und p i'egellos. AutTällig

ist der Wechsel zwischen anlautendem b und ic (tceijd-

bergj. P erscheint in Uebereinstimmung mit der

lebenden Mundart im Anlaut und im Inlaut häufig

unverschoben. Zur Bezeichnung der LabialaÖ'rikata

dient anlautend pf an Stelle des mhd. ph. Im Inlaut

bereitet sich die nhd. Scheidung zwischen ph (ff) und

pf bereits vor (schoffen — schopffen — apfell —
Hopffen). Alle diese Formen mit der Labialaffrikata

sind fremdes, durch den Verkehr der Kanzleien impor-

tirtes Sprachgut. Die Scheidung zwischen anlautendem r

nnd / entspricht im wesentlichen dem Neuhochdeutschen.

Im Binnenanlaut erscheint u regelmässig für v. seltener

für /. Im Inlaut steht meistens ff für mhd. v, nhd. /.
Auch in der Verbindung -ft ist die Verdoppelung des /'

Regel. W wechselt graphisch mit u, ii erscheint bis-

weilen im Anlaut für w. tc dagegen sehr häufig im Inlaut

und Auslaut für u. Beim Konsonanten ui macht der

Verfasser darauf aufmerksam^ dass im Inlaut kurzer

Vokale parallel mit der mhd. einfachen Schreibung die

neuhochdeutsche gemina erscheint. In den Auslaut ist

die gemina noch nicht gedrungen. In den Mainzer

Urkunden, die der Verfasser am Schlüsse jedes Ab-
schnittes noch besonders behandelt, wechselt inlautend

regellos gemiuirtes m mit einfachem. Die in den Denk-

mälern der Aschaftenburger Kanzleisprache verbreitete

Schreibung d für anlautendes mhd. t hält der Verfasser

für phonetisch. Ebenso erscheint die Schreibung dd
(bezw. tt) für inlautendes einfaches d (t) nach kurzem
Vokal als phonetische Betonung der Vokalkürze, und

die mit dem Mhd. übereinstimmende, im Nhd. teilweise

aufgegebene Schreibung d nach liijuida in iitidcr hindir

sriiiddif/ u. s. w. als richtige Fixirung des durch die

liquida erweichten /-Lauts. Dagegen hält Kemmer den

regellosen Wechsel zwischen t und th im Anlaut, d t

dt tt tth (nach Länge und Konsonant) th im Inlaut.

t dt th im Auslaut für das Produkt der Gleichgiltigkeii

und Unsicherheit gegenüber der etymologischen Ortho-

graphie. Den Wechsel zwischen z und zc im Anlaut be-

zeichnet der Verf. als Schreiberlaune, dagegen dürften

die Schreibungen cz und tz für anlautendes und biunen-

Vergl. Ltbl. XXI (1900). 4. 8. 128-12.J.
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anlautendes ^ Versuche phonetischer Fixirung des inten-

siven anlautenden z sein. Im Inlaut erscheint für 2,

22 regelmässig ss, seltener s. Auslautendes z wird

regelmässig durch tz, auslautendes 2 regelmässig durch

,<r^, niclit selten durch s dargestellt. Per s-Laut in

lateinischen Formen und Lehnwörtern wird durch c t

(vor i) tz CS dargestellt. Der Wechsel zwischen

s sz (ß) im Anlaut, s ss sz im In- und Auslaut ist

egellos. Bei / wechselt im allgemeinen noch regel-

mässig inlautende, auf Kürze folgende, zwischen Vokalen

stehende gemina mit auslautender Simplex. Daneben
ersclieint jedoch die unorganische Modeschreibung II im

Inlaut nach Länge und vor Konsonanten, sowie im

Auslaut parallel mit den ilodeschreibungeu nn und tt.

Wie bei / erscheint auch bei r neben dem regelmässigen

Wechsel zwischen inlautender gemina und auslautender

Simplex die unorganische Modegemination. Vereinzelt

treten auch schon Wandlungen zu tage, denen das r in

der lebenden Mundart unterworfen erscheint (schanck

fiir schranck und niehn für mehr). Der Ausgangspunkt

der Schreibung nn dürfte die regelwidrige Beibehaltung

der gemina im Auslaut und im Inlaut vor Konsonanz
gewesen sein. Phonetischen Wert hat die Schreibung

nach der Ansicht des Verfassers nicht. Ihre Verbreitung

schreibt er der Vorliebe jener Zeit für verbalen und

graphisciien Schwulst zu. Die im Xhd. durch g bezeich-

neten Laute sind in der Aschaffenburger Kanzleisprache

durch eine von / beziehungsweise vom völligen Verklingen

über h c/i gh zu gk (gck^ gkh) reichende Skala be-

zeichnet, lias Gebiet des // erscheint durch phonetische

Schreibung erweitert in Formen wie ogsenn negst —
Frungfurt hinsengt. Der häufige Wechsel zwischen

auslautendem g und k deutet auf eine von der Aussprache

der lebenden Mundart verschiedene harte Aussprache

des auslautenden g. Anlautender und binnenanlautender

Z-Laut erscheint in der Ascliali'enburger Kanzleisprache

bald durch c und ch (vor Konsonanten und Vokalen, vor-

zugsweise in Fremd- und Lehnwörtern), bald durch k

(vor Konsonanten und Vokalen), häufig durch kh (vor

Vokalen), vereinzelt durch q (in der V'erbindung qtt = kw)
dai'gestellt. Im Inlaut herrscht ck nach Vokalen und

Konsonanten^ ebenso im Auslaut. Daneben erscheint

inlautend und auslautend nach Vokalen und Konsonanten
die Wucherung ckh.

S. 124 flg. behandelt Kemmer den Lautstand einiger

Rechnungen von (iewerbetreibenden, und zwar mehrerer

Krämtrrechhnngen und mehrerer Handwerkerrechnungen.

Die Sprache der Handwerkerreclmungen zeigt nach den

gegebenen Belegen eine weit stärkere mundartliche Fär-

bung als die der Krämerrechuungen.

Die im Verlauf der Untersuchung vielfach hervor-

gehobene lautliche Verwandtschaft der Aschaffenburger

und dei' Jlainzer Kanzleisprache wird den Verfasser ver-

anlassen eine Darstellung der Mainzer Kanzleisprache zu

versuchen.

Ich habe hier in kurzen Zügen den Fachgenossen

die Hauptresultate von Kemmers gründlicher Arbeit mit-

geteilt, die beigebrachten Belege sind ausserordentlich

reichhaltig. Den Dialektforschern seien die beiden Pro-

gramme wann empfohlen.

r><)beran i. M. 0. Glödu.

Renward Bran dstett^r. Drei Abhandlungen über
das Lehnwort. I. Das Lehnwort in der Luzerner Jtund-

art. II, l'ns Lehnwort in der bugischeu Sprache. III. Die
Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und der bugischen
Sprache gemeinsam angehören Beilage zum Jahresbericht

über die Höhere Lehranstalt in Luzern. 70 S. 4".

Wie alle Arbeiten Brandstetters zeichnet sich auch

die vorliegende durch die ausgezeichnete Methode der

Forschung und Darstellung aus. Wir erhalten hier eine

geradezu mustergültige Arbeit, die beste Einzeldarstellung

über F"ren!dwörter in einer deutschen Spracheinheit. Von
Einzelheiten erwähne ich den Abschnitt über den Accent,

S. 39, aus dem — mir wenigstens — zum ersten Mal

klar wird, warum der Süddeutsche bei Fremdwörtern in

der Zurückziehung des Accents viel gründlicher verfährt

als der Norddeutsche: durch den Ausfall des Vokals in

den Vorsilben be- und ge- erhält das heimische Sprach-

gut eine viel grössere Zahl von Fällen, wo der Accent

auf der ersten Silbe steht.

Von der Sprache der Bugier auf Celebes habe ich

keine Ahnung; sie gehen uns auch nicht näher an.

Trotzdem ist es sehr interessant zu sehen, dass das

Luzernische und das Bugische in rund drei Dutzend

Lehnwörtern übereinstimmen.

Giessen. Otto Behaghel.

Manly, .Tohu Matthews, Specimens of tlie Pre-Shak-
sperean Drama. With an Introduction. Notes, and a

Glossarv. Boston and London, liinn & Co. 1897; 2 Bde..

XXXVII und 618. IX und .091) S. 8«. (A. n. d. T. The
Athenaeum Press Series. ed. hy G. L. Kittredge and C. T.

Winchester.)

Brandl. Alois. Quellen des Weltlichen Dramas in

England vor Shakespeare. Ein Ergänzungsband zu
Dodsley's Uld English Plays. Strasshurg. K. ,1. Trübner
1898. C'XXYI und 667 .S. gr. 8". (Quellen und Forschungen
zur Sprach- und Kulturgeschichte der Germanisclien Völker.

Hrsg. von A. Brandl. E. Martin. Erich Schmidt. Bd. LXXX.)

So verschieden die beiden Werke von Mauly und

Brandl nach Anlage und Ausführung sein mögen, so ver-

folgen sie doch den gleichen Zweck: die Erkenntnis vom
Werdegang des englischen Dramas zu erleichtern und

zu verbreiten. Während aber M. bis auf die Liturgical

Texts (S. XIX—XXXVII) und die Mysterien zurück-

greift und erst daran hervorstechende Proben aus den

Mirakeln, Moralitäten und Interludien reiht, geht Br.

nur bis auf die Vorstufe der Moralitäten zurück. Der
erstere giebt also ein umfassenderes Bild als der letztere.

Damit tritt uns die erste Wesensverschiedenheit der beiden

Ausgaben entgegen. Ihre Erklärung findet sie in den

Grundsätzen, von denen sich die Heransgeber bei der

Wahl ihrer Stoft'e leiten Messen. Br. kam es in erster

Linie darauf an, eine Ergänzung zu Dodsley zu liefern,

also Texte zu bieten, die entweder noch gar nicht ge-

druckt, oder bisher so schwer zugängig waren, dass der

deutsche Forscher sie, ohne eine Reise nach England
daranzusetzen, kaum erreichen konnte. In der Be-

schaifung dieses mehr oder weniger neuen Materials be-

ruht also der Hauptwert seiner Sammlung. Manly da-

gegen wollte aus dem ganzen vorhandenen Schatze der

englischen dramatischen Literatur eine Auswahl treflfen,

die es auch dem weniger Bemittelten, in Sonderheit dem
jungen Studierenden ermöglichte, sich in den Besitz eines

Werkes zu setzen, das ihm eine auf dem Grunde eigener

Anschauung beruhende Kenntnis vom gesamten Ent-

wicklungsgang des englischen Dramas verschaff'te. Dass

M. dabei möglichst nach solchen Texten Umschau hielt,

die nicht sozusagen geradezu auf der Strasse liegen, ver-
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steht sich von selbst. Für ihu war aber nicht die Selten-

heit eines Textes ausschlaggebend, sondern die Eigen-

schaften waren es. die ihn als einen charakteristischen

Vertreter irgend einer Entwicklungsstufe des eng:lischeu

Dramas erscheinen Hessen. Somit dürfte das Bild, das

M. bietet, wenn anders seine Stoä'wahl eine glückliche

gewesen ist, nicht nur umfassender, sondern in den ein-

zelnen Zügen auch zutreffender sein als das B.'sche.

Und dass M.'s Wahl im allgemeinen eine glückliche ist,

wird jeder Unbefangene gerne anerkennen. Im einzelnen

wird sich natürlich je nach dem Geschmacke des Lesers

da and dort Gelegenheit zu Ausstellungen bieten. Was
die Mj'sterien betrifft, so wird man weniger an der Aus-

wahl als an der Eeihenfolge Anstoss nehmen. M. ordnet

sie nämlich nach dem Stoffe an, derart, dass sie dem
Gange der biblischen Geschichte von der Schöpfung bis

zur Auferstehung und dem jüngsten Gerichte entsprechen.

Da nun M. die einzelnen Mj'sterien verschiedenen Cyklen

entnimmt, im ganzen aber durch seine Auswahl doch

eine Vorstellung von einem geschlossenen Cyklus geben
will, so geschieht es, dass jüngere 5Ij'sterien älteren vor-

anstehen, nur weil sie den älteren biblischen Stoff be-

handeln , und umgekehrt. Das widerspricht natürlich

der strengen geschichtlichen Literaturauffassung; allein

in Anbetracht des praktischen Zwecks, den M. damit

verfolgt, kann man seine Anordnung gntheissen, solange

man die wirkliche Entstehungszeit und somit die historische

Aufeinanderfolge der einzelnen Mysterien oder der ge-

samten Cyklen streng im Auge behält. Dass die M.'sche

Sanimluug keinen geschlossenen üeberblick über die

verschiedeneu C'j-klen an sich bringt, ist zwar bedauer-

lich, liegt aber ausserhalb des Rahmens einer Anthologie.

Wer die Towneley-, Coventry-, Chester- und York-Plaj's

näher kennen lernen will, wird nach wie vor zu den

Einzelausgaben greifen müssen, die allerdings zum Teil

in den nicht überall zugänglichen Veröffentlichungen der

Surtees- und der Shakespeare -Gesellschaft niedergelegt

sind. Nur die York-Plays sind durch die handliche Aus-

gabe der Miss Lucy Tonlmin-Smith (Oxford 1885) zum
Gemeingut aller Literaturfreunde geworden. — Mit den

cj'klischen Mysterien schliesst bei M. der erste Teil ab.

Der zweite nmfasst zwei religiöse Einzelspiele, nämlich

The Conversion of St. Paul (aus den Digby-Plays) und
The Plaj' of the Sacrament. Der dritte Teil bringt die

bisher zu wenig beachteten Robin Hood Plays, St. George
Plays und das Revesby Sword Play. Vom vierten Teile

ab betritt M. erst den Boden, auf dem B.'s Sammlung
fnsst, und zwar bringt M. hier fünf Moralitäten, darunter

Mankind, das einzige Stück, das beide Sammlungen ge-

meinsam aufweisen. Wir werden Veranlassung haben,

auf dieses Stück noch einmal zurückzukommen. Den
fünften Teil füllen Heywood's Foure P. P., und den

sechsten macht Bale's KjTige Johan aus. Der zweite

Band zerfällt nur in zwei Teile, von denen der erste

Roister Doister, Gammer Gurton's Needle als Muster der

Frühkomödie bringt, während im zweiten die Vorstufen

des ernsten Dramas durch Cambises, Gorboduc und durch

je ein Stück von John Lyly (Campaspe), Robert Greene
(.James the P'ourth), George Peele (David and Bethsabe)

und Thomas Kyd (The Spanish Tragedy) illustriert werden.

Dass Marlowes Werke nicht mit herangezogen worden
sind, erklärt M. aus doppelter Ursache: einmal seien sie

zu wichtig, als dass man sie nur in Auswahl kennen

lernen dürfte, und dann seien sie in billigen und guten

Ausgaben jedermann leicht zugängig. Ueber den letzten

Punkt Hesse sich mit dem Herausgeber rechten; denn

gerade weil die Marlow'schen Werke eine so maikante
Stellung in der Entwicklungsgeschichte des englischen

Dramas einnehmen, hätte eine Probe davon, etwa "The

.lew of Malta', in M.'s Uebersicht nicht fehlen sollen.

Das Studium der übrigen Marlowe'schen Dramen bliebe

deshalb doch jedem Inteiessenten unbenommen.

Brandl teilt die zwölf Stücke, die er in seiner

Sammlung bringt, in sechs Gruppen ein: 1. Moralitäten

(Pride of Life; Mankind; Xature); 2. Zwischenspiele (Love:

Weather; Johan .Tohan the Husband, Tyb his Wife.

and Sir Johan The Priest); 'S. Kampfdramen der Re-

formationszeit (Respublica: King Darius): 4. Schul- und

Erziehungsdramen (Misogonus); 5. Tragödien (Horestes:

Gismond of Salem); 6. Die romantische Komödie (Com-

mon Conditions). Man sieht, dass Brandl in der dritten

und vierten Abteilung eine sehr erwünschte Eigänzung
zu Manly bietet, der weder von dem reformatorischen

Tendenzstück noch von dem elisabethanischen Schuldrama
eine Probe giebt.

Wenden wir uns der Textbeluindlung zu, so machen
wir auf den ersten Blick die Beobachtung, dass Br. viel

konservativeren Grundsätzen huldigt als der praktisch

zugreifende Amerikaner. Freilich bieten die von Br.

herausgegebenen Stücke schon insofern bedeutend mehr
Schwierigkeiten, als für sie der Hauptsache nach noch

so gut wie nichts vorher gethan war. während M. zu-

meist Texte bietet, an denen sich der Scharfsinn früherer

Herausgeber bereits mehrfach ver.sucht hat. Immerhin
hätte Br. au die zum Teil sehr mangelhaft überlieferten

Texte ein schärferes Messer anlegen dürfen, wie besonders

ein Vergleich des von ihm und Manly unabhängig be-

handelten Stückes Mankind deutlich veranschaulicht. Im
ganzen wird man aber dei' zuverlässigen und vorsichtigen

Textbehandlung Brandls volle Anerkennung zu teil werden
lassen müssen, zumal er bei der Schwere seiner Bernfs-

pflichten und bei der Vielseitigkeit seiner literarischen

Beschäftigung der Mitarbeit verschiedener Assistenten

beim Abschreiben und Kollationieren der Handschriften

oder alten Drucke nicht entraten konnte. In solchem

Falle ist Vorsicht natürlich noch w'eit mehr geboten, als

wenn der Herausgeber alle Vorarbeiten persönlich er-

ledigen kann. Zugleich bietet der Text, wie ihn Br.

behandelt hat. das vorzüglichste 5Iittel, die studierende

Jugend in die Kunst der Konjekturalkritik einzuführen.

Das einzige Hindernis in dieser Beziehung bietet nur der

hohe Preis des B. 'sehen Buches. Wir können uns des-

halb deni von anderer Seite dem Herausgeber an die

Hand gegebenen Rate nur anschliessen, dass er seinen

Verleger bestimmen möge, das Buch in mehrere Teile

zu zerlegen, um auf diese Weise den Studierenden die

Anschaft'ung zu erleichtern. Der Verbreitung des ganzen

Werkes in den Kreisen der Literaturforscher kann eine

solche Teilung sicherlich keinen Eintrag thun. — Dass

Manly bemüht war, sich auf die zuverlässigsten Texte

zu stützen und dabei auch keine Mühe gescheut hat, etwa

vorhandene Manuskriiite sorgfältig zu kollationieren, be-

darf kaum der Erwähnung. Wenn er bei dem den Co-

ventry Plays entnommenen Mysterium The Pageant of

the Shearmen and Taylors und dexn ans dem Towneley-

Cyklns stammenden 'The Second Shepherds' - Play' den

Druck von Marriot unbeachtet gelassen hat, so ist dies

wohl ein Versehen , hat aber siliwerlich wesentlichen

Einfluss auf die Textgestaltung der beiden Stücke ge-

habt. Mit der Aufnahme von Konjekturen ist M. vielleicht
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etw,is rascher bei der Hand, als wir Deutschen gewöhnt
sind; allein er verabsäumt nie, die seiner Meinung nach

irrige Lesart der Handschrift oder des alten Drucks in

einer Fussnote anzugeben. Dass er otfenbare Druck-

fehler ohne Weiteres verbessert, ist gewiss nur zu

billigen.

Im Anschluss an unsere Bemerkungen über die Text-

behandlung sei es gestattet, eine Naehkollation des Stückes

zu bieten, das M. u. Br. als einziges geraein haben,

Jlankind. Br. hat zwar selbst in den Anmerkungen
(S. t)51—654) noch einen Vergleich mit dem llanly'sclien '

Test anstellen können : allein er besi-liränkt sich so sehr

auf die Hauptsachen, dass eine Nachlese immerhin noch

lohnt. Zudem gehört Mankind zu den wertvollsten und

interessantesten Stücken der ganzen B. 'sehen Sammlung,
worin wohl auch der Grund zu erblicken sein dürfte,

dass Br. auf seine Textgestaltung verhältnismässig die

grösste Mühe verwandt hat. Unsere Xachkollation zeigt

aber trotzdem, dass eine genaue Durchsicht der in Keswick-

Hall befindlichen Originalhandschrift sehr erwünsclit wäre.

Brandl nämlich wie Manly sind genötigt gewesen, mit

der von Fräulein Marx für Fred. Furnivall hergestellten

Abschrift fürlieb zu nehmen, weil sich das Original trotz

des guten Willens des Besitzers unter den wenig ge-

ordneten Schätzen von Keswick-Hall nicht auffinden liess.

Hofi"entlicli bietet sich dem einen oder dem anderen Heraus-

geber bald die Möglichkeit und Gelegenheit, die aus dem
15. Jahrh. stammende Macro - Handschrift einer end-

gültigen Einsicht zu unterziehen. Hier seien folgende Unter-

schiede vorgemerkt : Z. 1 9 Dycerse B., D'/ierte M.

;

nedefnll B., redefidlll.; 52 Otie scheu B., On-schett M.;

55 fevyde ß., fj/ri/de M. (der als Lesart der Abschrift

feryrde angiebt): 56 fyrybus B., fyrybusque M.: 5S

reliquia B., reliqnid M.: 63 B. u. M. stimmen in der

Konjektur nor statt for überein; nur nimmt M. sie in

den Text auf, während B. sie in die Fussnote verweist.

70 hallys B.. ho.rys M. (giebt bollys als Lesart der

Handschrift an): 71 M. liest zwar auch wie B. neke,

giebt aber als ursprüngliche Lesart lel.e an: 81 // B.,

^in M.; 96 Jiade B.. haue je M. mach Kittredge), M.

schlägt had he vor. 97 M. lässt das erste redy aus

:

103 synipull B.. synnful M.: 120 conimuiiycuryone B.,

romnietiycacyon M.; S. 44 Anmerkung 1 (Randglosse

Z. 3) ranoch (lies rati of'^) B., ratisih M. : ib. hoc per

B.. hae<ier XL; uorschyppull B., trorsrhypfidl M. (vgl.

Z.298.'394. 4-19): 137j-?///B.. .0///M.; VM yvyll B..

ydyll JI. {yeyll Ms. ; dieselbe Schreibung kehrt Z. 164

wieder); M. nimmt an, dass nach Z. 144 ein Vers aus-

gefallen sei und weist die Z. 145— 148 dem Xowadays
zu; 164 wo B. (we B. conj.). wäM.; 165 case B., r(i{u\se

M.: seielte B. (soielte B. conj.), dieselbe Konjektnr

setzt M. in den Text, sagt aber, dass die Handschrift

seiefle lese. Collier giebt in seiner IL E. D. 1'. IL 213

sojerte; 205 sympiill B., synfiill XL: 247 derfryne B.,

docfryiie M. ; 251 to lonye B.,,so longf IL; 255 hem
B. (hont B. conj.), [/] hem M.; sunt qw [e] ntyne B.

(seilt Queutyne B. conj.), Sent Gis, certeyn M.; 263 be-

sechen B., he seche M.; 264 wery tcery B.. very very

M.: 289 M. sagt, dass die Handschiift kefe statt kepe

lese. 290 uo wey B. u. M. (letzterer giebt aber an,

dass in JIs. iis fiir uo stehe); 316 i her a B.. Ther a

M.; 318 yiuUiies B., ydiilliies M. (der als Lesart der

' Seltsamer weise schreibt Br. den Namen des ameri-

kaniscben Herausgebers durchweg Manlcy.
I

Handschrift yeidlnex angiebt): 325—28 in M. weg-

gelassen (eine unnötige Feinfühligkeit!): 330 B. u. M.

drucken spade, aber nur der letztere merkt an, dass die

Handschrift spuce gebe; 370 xidl B.. xulde M. (xall

Handschrift); 387 titre B., rere M.; (ebenso Z. 603)

396 feff B. u. M. Oetzterer giebt setfe als Lesart der

Handschrift anl; 431 reriimtentibiis Handschrift (nach

M.); 455 mut B., »tust JL (moiight Br. conj.); 519

be B. u. M. (he Handschrift nach M.) ; 529 dy/ewer yt:

here B., dyleirer, thaf here M.; 530 films B.. fitii JL;

538 for fehlt bei M. ; 550 bedes B. u. M. (hdes Hand-

schrift nach IL): 574 skope B. (sfope B. conj.), slepe

M.; 590 brethell B., brechell M. (der das konjiziert.- was

Br. im Texte stehen hat): 607 lyyhly B. (Iiyghly B.

conj.) lyyhtly M.; 610 XL giebt an. die Handschrift lese

nekes .... made: 624 geet B., gri-t M., 628 scoryde

B.. so[u!]ryd.e. M., 632 the B., that M., 644 to yow I

B., fo yow in I XL: 652 se B. (be B. conj.), in XL;

677 As B., Do M. (Lo M. conj.. So kittredge conj.);

680 Tabell B., uikett M.: IQOtuiisB., taiis XL (beide

vermuten fhus): 714 statt B., stall ^l.: 715 uyfh-, here

B., irith here XL; 720 uere not B., were not M.; 722
behaue B., hthacer XL; 754 a fehlt bei M.; 766 icytt

B., wyll M.; 767 cepe coppus B., cape corpus M.; 773
schett B., Schott M.; 791 thi new B., the He?<7 M. (und

B. conj.) 799 ys to B., is so M.; 812 redeine B., re-

diice M. (nach Kettridge, was Br. des Reims wegen
übrigens ebenfalls konjiziert): 832 notaries B., notorie

XL. ntorie? B. conj.: 840 So 1 to yow B. conj. (von

XL übersehen); 864 sedeculy B., sedulously M. (sedu-

cicely B. conj.): 866 innuyteryeB., murytorye'ü.. (inony-

torye B. conj.); 877 before fehlt bei XL; 899 propter

B.. per XL: 9u0 pleseres B. (plesered = pleasured B.

conj.), purtakers M. conj.

Was den XVert des Brandl'schen Buches noch be-

sonders erhöht, ist die tiefgründige literarhistorische Ein-

leitung. Darin wird von jedem einzelnen Stücke die

Ueberlieferung, Sprache und Metrik, und, wo es an-

gängig ist, auch die Verfasserschaft eingeheild behandelt.

Ferner verbreitet sich der Herausg. in seiner geistvollen

XVeise über die Handlung und die Charaktere der ein-

zelnen Stücke, untersucht die Quellen und wirft oft über-

raschende Streiflichter auf die Antführung und deren

scenische Einrichtungen. Dass ihm dabei auf Schritt

undTritt Aehnlichkeiten. Berührungen und Bezüge zwischen
nahegelegenen, zuweilen sogar zwischen weitabgerückten

Stücken begegnen, ist eine Folge seiner ausgedehnten

Belesenheit. In den meisten Fällen wird man seinen

Vergleichen gerne zustimmen, zuweilen wird man sich

aber auch des Gefühls nicht erwehren können, dass er

darin zu weit geht. Mit der Redewendung 'es erinnert

uns an . .
.' lässt sich methodisch nichts anfangen. Als

Beweismittel in der Hand eines Xleisters wie B. wird

sie zwar keinen Schaden stiften, indessen, von einem

Geringeren gehandhabt, könnte sie tolle Verwirrung an-

richten. Anders ist es mit der Art, wie B. einzelne

Motive und Figuren auf ihrem Entwicklungsgange, sei

es bei einem einzelneu Dichter, sei es durch eine ganze

literarische Periode hindurch verfolgt. Sie ist schon

aus seiner Shakespeare-Biographie und andern Schriften

als ein methodisches XlittM bekannt, das Br. mit Xleister-

schaft anwendet. Aber selbst hierin dürfte zu vorsich-

tigem Gebrauche gemahnt werden; in der Hand eines

Ungeschickten könnte das Mittel leicht zu einer zwei-

schneidigen Waft'e werden. Von Einzelheiten abgesehen,
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gewinnt die Einleitung', die Br. seiner Dramensammlung
vorausschickt, den Wert eines selbständigen Literatur-

werkes, von dessen reichem Inlialte man sich schon einen

Begriff machen kann, wenn man nur das Verzeichnis

der zum \'ergleich herangezogenen Dramatiker und ihrer

^Yerke durchsieht.

Xicht auf gleicher Höhe mit der Einleitung stehen

die den Texten beigegebenen Xoten. Wer sich davon

überzeugen will, der lese die gründliche Besprechung,

die kein anderer als Manly dem Brandl'schen Buche im

'Jonrnal of Germanic Philology", 1899 Bd. II, Xo. 3,

S. 389—428 gewidmet liat. Andrerseits lässt sich aber

gerade ans dieser Eezeusion die besondere Art von Wert
erkennen, den die Br.'sche Sammlung für die Gesamt-

heit der studierenden Xenphilologen hat. Sie bietet

nämlich ein reiches Feld, von dem emsige Aehrenleser

auf Jahre hinaus noch manchen Stranss vollkörnigerHalme

werden nach Hause tragen können. Wenn dann nach

dem Grundsatze der Arbeitsteilung jedes einzelne Stück

zum Gegenstande erneuter und wiederholter Forschung

gemacht worden ist, und Br. zur Herstellung einer zweiten

Auflage wird schreiten können, dann wird er in seiner

Sammlung vorshakespeare'scher Dramen uns ein Werk
schenken, das in allen seinen Teilen auf gleicher wissen-

schaftlicher Höhe stehen, und auf das die deutsche

Anglistik mit gerechtem Stolze blicken wird. Aber auch

jetzt schon sind wir dem verdienstvollen Herausgeber von

Heizen dankbar.

Von dem Manly'schen Werke steht der dritte Band
noch aus, der die literargeschichtliche Einleitung, biblio-

graphische Xachweise, erklärende Xoten und ein

Wörterverzeichnis bringen soll. Da der Verf. schon seit

1893 mit der Verarbeitung seines llaterials beschäftigt

ist, so darf man auf eine in jeder Hinsiciit gediegene

Leistung rechnen. Wir sehen dem Abschluss seines

Werkes mit dem grössten Interesse entgegen und werden

nicht verfehlen, auf den dritten Band an gleicher Stelle

zurückzukommen.

Friedrichsdorf (Taunus). Ludwig Proeseholdt.

Schnchardt, H., Romanische Etymologieen II. Wien.
Gerold 1899. 222 S. y. lAus den Sitznnirsberichten der

k. Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Kl.)

Das zweite Heft von Schuchardts „Romanischen

Etj-mologieen" besteht ans zwei ganz verschiedenen,

nach Inhalt und Darstellung weit auseinandergehenden

Teilen, wenn auch das sie verknüpfende Band zu er-

kennen nicht schwer ist, Xach einigen einleitenden Be-

merkungen allgemeinerer .Art und einigen weitern mehr
speziellen, die sich um franz. gilet, ital. giiiJeao. span.

;/ileco, griech. yi).-'y.i drehen und den Ursprung diesei'

Wörter aus türk, jelek sichern, kommt der Verf. aus

A'nlass der Bezeiclinungen für 'Glocke' auf die Nach-
kommenschaft von Cochlea zu sprechen und türrat nun
eine fast erdrückende Fülle an Formen, Deutungen und

Gedanken auf, nicht mit eingehender Beweisführung und

Begründung der eignen , mit Wiederlegung fremder

Deutung Zeit und Raum verlierend, sondern mehr durch

die Masse, durch den Sturm, mit dem alles über den

Leser hereinfällt, wirkend, betäubend niitunter, häufiger

überzeugend, stets zum Nachdenken und Weiterarbeiten

anregend.

Vielleicht giebt es kaum ein zweites Wort, das in

der Weise Schuchardts Auffassung von der Aufgabe der

Etymologie oder auch, \\enn man die Sache noch aus

einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, die biologische

Seite der Wortgescliichre zu erläutern im stände ist.

wie gerade Cochlea. Und zwar aus verschiedeneu Gründen.

Als Entlehnung aus dem Griechischen war es viel eher

etwas gewalttliätiger Entstellung ausgesetzt als altes

Erbgut, besonders da es eine Lautgruppe enthielt, die

römischem Munde wenig gerecht war; clia. Sodann be-

sass das Griechische selber neben /.nyf'/.inc schon yji/'/.nc.

i.n/Xr^ (-ai) und y.u/'/.rj'S. deren letzteres als coclacae bei

Paulus Diaconus zu finden ist. weiter stand neben coclea

form- und bedentungsverwaudt concha, concbi/liioii.

y.ii/.xnloc, coccinn, caucos und caccnbus, caccahidum, die

alle in verschiedener Art sieh mit ihm kreuzen konnten.

Endlich ist die Bedeutung von Cochlea eine derartige,

dass sie leicht nach den verschiedenen Seiten hin sich ver-

schieben konnte, was dann weitere formelle Gruppierungen

mit sich bringen konnte.

In der That bringt Schnchardt S. 13 eine Ueber-

sicht von nicht weniger als 15 Umgestaltungen von

Cochlea, die teils im Romanischen so vorliegen, teils die

Grundform romanischer Wörter sind . und neben den

naheliegenden Bedeutungen Schnecke, Schaale, Ei. Pinien-

zapfen, Kern, Frucht u, s, w. auch scheinbar weit fern-

liegende wie Blase. Büschel. Spund, Spindelkerbe zeigen

und man wird seinen Ausführungen, der Art und Weise wie

er die Zusammenhänge darstellt den Beifall nicht ohne

weiteres versagen können, wenn auch zuzugeben ist,

dass manches erst nach reiflicher üeberlegung so über-

zeugend wird, wie der Verf, es wohl wünscht, anderes

reiflicher Üeberlegung auch nicht stand hält.

Ich greife ein paar Wörter heraus, über die ich

mich selber gelegentlich anders ausgesprochen habe.

Da ist zunächst frz. caillou. S. 14 unter cocla wird

afrz. call chail. -le. nfrz. caillou ohne Bemerkung über

den Ausgang des letzteren angeführt, auch S. 32 nur

das -au von npr. cucarau ,,leere Xuss" als gleich-

artig mit dem von prov. calhau, frz. cailhiu gesetzt,

endlich S. 188 bemerkt, calhau, caillou setzen cnclayu

statt caclacu voraus. Schnchardt knöpft also an y.n/lai

an, nur setzt er eine Erweichung von y. zu y oder

von c zu g voraus, für die die häufige Wiedergabe
von griech. z durch lat. g wohl nicht eine genügende

Erklärung bietet. Ich hatte (Zs. XIX, 96j an

gallischen Ursprung gedacht, möchte aber allerdings das

Bedenken wegen der Bedeutungsverschiebung, das ich

schon damals hatte, mehr betonen, da mir die notwendige

Voraussetzung der Erklärung, nämlich der von Stokes

und Bezzenberger angenommene Zusammenhang von

kymr. call „Hode" mit got. hullus ,,Fels" nicht mehr
so sicher scheint. Zu dem passt aber auch die Endung
nicht zu dem prov. au. wenigstens möchte ich heute

die Ansicht, dass urkeltisch -ov- auf einem Teile des

gallischen Sprachgebietes zu uu geworden sei, nicht mehr
vertreten. Wenn somit die Seliuchardtsche Deutung den

Vorzug verdient, so bleibt sie doch so lange unbefriedigend

als das (/ nicht gedeutet ist. Man weiss nun, wie im

späteren Griechischen der Umstand , dass / -r c und

y- ' c unter S zusammengefallen sind, beim Verbum in

weiterem Umfange Verwechslungen von ;' und y. nach

sich gezogen hat, vgl. G. Meyer Gr. Gr. '-'

S. 201 f., ähn-

liches ist in der Deklination zu beobachten, vgl. oon'i

noTvync gegenüber skr. rartnka und wiederum spät-

griechisch (ion xn; und heute rioTixi, in Bova ortihi,

vielleicht aucii Xdnti nyn; neben latcr icis, vgl. noch

anderes bei üsthoff , Zur Geschichte des Perfektums
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^. 620. So ist wohl ein y.nyj.uy<i denkbar, dass dann

mit Dekliiiationsweclisel caclagu ei'geben hätte.

Span, cacho, nordport?., gal. cacho, portg-. ccico,

tar. kaklcolo, kakhaco, alid. A'a/(Äa/f7 hatte ich Zs. XV,
! 4: auf c«f('«?J(rs zurückgeführt, vgl. zu r^'i'o auch rom.

ranini. I, 384. Scliuchai-dt bezielit kulihida auf Cochlea

und fügt liinzu vgl. tar. caccolo neben caccaro „Art
kVssel" aus caccabiis. Es ist mir nicht recht ersichtlich,

wie man sich das denken soll. Die Wörter stehen im
Zusammenliang' mit solchen, die auf cocuUt zurückweisen,

so dass also der Tonvokal und die Konsonantendehnung;

auf caccahus, der Ausgang und allenfalls das Geschlecht

des deutschen Wortes auf einen Abkömmling von Cochlea

weisen. Ich möchte ]neinen. dass auch begrifflich caccabus
der „Kachel" näher verwandt ist, besonders da die not-

wendige Voraussetzung der anderen Deutung, der Ueber-

gang von ,. Schneckenhaus" zu „Scherbe" gerade bei

coculiis nicht zu belegen ist. Ich würde also für die

gesamten Wörtei-, die ich mit caccahus zusammengestellt

habe, dieses an die Spitze stellen und nur einen sehr

entfernten Einfluss von coclea gelten lassen.

Auch betreffs des Verhältnisses der coc- und cocc-

Formen sind noch weitere und eindringliche Studien zu

machen. Unter der Stichform coctdu stellt Schuchardt

S. 1 6 ff. unter anderem zwei Reihen von Wörtern zu-

sammen, die sich nach Bedeutung und Form ziemlich

schal f von einander scheiden : die eine bezeichnet die

„Schale der Weichtiere, dann jede andere Schale", die

andere einen „runden, besonders in fliessendem Wasser
abgerundeten Stein; Holzkugel zum Spielen u. s. w.",

und zwar liegt dort cocculu, hier coculu zu Grunde.

Wenn wir nun für diese zweite Gruppe ohne weiteres

cociila aus coclea ansetzen düifen, so fragt man sich

dagegen, wo bei der ersten der Ausgangspunkt für das

cc sei. Auf coccum „Kern und Beere" und /o/yn'/.n^-

„Pinienkern" hat Schuchardt hingewiesen und letzteres

würde ich unverändert in aspan. akat. cöcalo sehen, be-

sonders da Llabernia es als 'nou de pi' bezeichnet. Soll

man nun nicht etwa die ganze Sippe auf dieses griechisclie

Wort beziehen und nur einen Einschlag von Cochlea in

der Bedeutung annehmen, sofern die Bedeutungsent-

wickelung mit grösserer Leichtigkeit einen Weg ein-

schlug, den sie wohl auch sonst hätte gehen können?

Das W'ort bezeichnet nämlich auch „Schale und Inhalt

zusammen", und dies würde ich an die Spitze stellen:

friaul. kokule „Nnss" ; dann abrnzz. cuculette 'cavolo a

paile' nach Finamore, der auch cuculette de cepresse

'coccole' anführt: abruzz. cucchelc „grüne Schaale der

Nuss, der Jlandel", neap. coccola „Schale des Eies, der

NusB, des Beis-, Weizen- u. s. w. Korns" (wo ich im

Gegensatz zu Schucliardt nun aiuli „Ei" an das Ende
der Reihe stellen würde).

So lässt sich an manclies andere anknüpfen und

weiter oder auch anders bauen; die Germanisten mögen
noch liesonders darauf hingewiesen werden, dass „Glocke",

„Kugel", „Küchenschelle" und noch andere sie berührende

Wörter behandelt werden; von grossem Interesse ist der

Abschnitt über „Spindejkerbe", wobei afrz. osche, span.

uesca u. a. eine Deutung erfahren, die zwar aucli noch

nicht die endgültige sein kann, aber die doch jedenfalls

gegenüber den bisherigen einen weiten Schritt vorwärts

bedeutet.

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit

trouver, trorare und verteidigt die alte Diez'sche Her-

leitung von turbare. Die bisherigen Erklärungen nach

Form oder Bedeutung abzuweisen, ist nicht schwierig,

die Begründung der neuen vom lautlichen Standpunkte

aus fast durchweg überzeugend. Dass turbulus im Pro-

venzalischen als trebul erscheint, ist wohl noch von

Niemandem bestritten worden und damit ist unwiderleg-

lich gesagt, dass ein h das erst nach Umstellung von

vok. - r zu > -r- vok. intervokalisch geworden ist,

im Provenzalischen nicht als c sondern als b erscheint.

Das ist so offenkundig, dass man schlechterdings nicht

begreift, wie prov. b noch gegen die Deutung ins Feld

geführt werden kann — ganz abgesehen von anderem,

was Schuchardt anführt. Auch dass „das hohe Alter der

Umstellung des r" Bedenken erregen könne, stellt

Schuchardt mit Fug und Recht in Abrede, betont nament-

lich auch, dass die eigentliche Heimat des Wortes Frank-

reich und Norditalien und, was unter solchen Umständen

sieh von selbst versteht, Graubünden und Tirol ist. Die

geographische Verbreitung würde also an sich germanischer

oder noch mehr gallischer Herkunft günstig sein, doch

erheben sich dagegen begriffliche Schwierigkeiten.

Für mich persönlich liegt die Hauptschwierigkeit

in dem q statt u. Mit dem „dissimilierenden Einfluss

der Labiale auf vorhergehendes p" kann ich mich nicht

recht zufrieden geben, weil zu viele Beispiele wider-

streben und die Mehrzahl sich anders deuten lässt, wie

ich denn für nvuin eine Erklärung für richtig halte, die

der von Lindsay II, g 95 der deutschen Ausgabe ge-

gebenen nahe verwandt ist (Solnissen, Zs. vgl. Sprachforsch.

XXVII, 12 Anm. scheint mir vom richtigen Weg wieder

weiter abzugehen). Wenn ich mir aber überlege, dass die

überwiegende5lehrzahl der Verba auf vok. -j- Vei'schlusslaut

q, nicht u im Stamme haben : jocdre, rogdre, votdre, notdre,

probc'ire, so wäre es fast wunderbar, wenn trohäre dem
Anstürme widerstanden hätte und nicht nach jqcaf,

rqyat, vqfat, nqtat, prqhat auch trobat eingetreten wäre.

Man kann also zwar denen Recht geben, die sagen,

tropat sei eine passende Grundlage für triteve n. s. w.,

aber ebensogut gilt dies für turbare, und wenn tropare

hätte trouver ergeben müssen, so hat turbare trouver

ergeben können.

Das Hauptgewicht liegt nun aber nach der be-

grifflichen Seite. Dass die Begriffe „finden", „suchen"

und „holen" sich auf das engste berühren, ist ein so

naheliegender Gedanke, dass man sich eher wundern
müsste. wenn kein Austausch stattfände als wenn er ein-

tritt. Auch hier hat sich Schuchardt angelegen sein lassen,

durch mancherlei fieweismaterial zu überzeugen, ich füge

zwei verschiedenartige Stellen hinzu, die ich mir vor

Jahren zu der betreffenden Aeusserung bei Diez gemerkt
habe: engl, //o, seek him out . . . find kirn (Shake-

speare. Heinrich IV,. 2, 4, 4); rum. prendifj-o xi o legafi

si afiati cdtdare Cuv. Bätr. II, 149. Dann kommt
der Angelpunkt des ganzen : turbare ist Ausdruck der

Fiscliersprache, es bedeutet das Herumstöbern und Trüben
des Wassers, um die Fische aufzustören um sie dann in

die Reuse zu treiben. Der Zweck und das Endresultat

dieses Trübcns ist das Fangen, also das Erreichen, Er-

halten, Auffinden der Fische, und so konnte namentlich

in Laienkreisen, für die das Resultat der Handlung das

wichtigere war, turbare zu der Bedeutung „finden" ge-

langen. Da wir nun aber nicht wissen, ob diese Mani-

pulation, die wir im Deutschen mit dem Frenidworte

„pulsen" bezeichnen, im Lateinischen wirklich turbare

hiess, durchgeht Schuchardt die romanischen, germanischen,

slavischen Sprachen und das Magyarische, sammelt und
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deutet alle Yerba, die ..pulsen" bedeuten, behandelt auch
!

die Xamen des zum ..pulsen" dienenden Instruments, der

„Trampe", und giebt ans allerlei z. T. sehr entlegenen

Fiscbereibüchern die Beschreibungen des Fischfangs.

Dass dabei alles mögliche, z. T. noch kaum ans Tages-

licht gezogene Wörter, z. T. längst bekannte gedeutet

und sehr oft zum ersten Mal oder anders und besser ge-

deutet werden als es bisher der Fall war, ist fast selbst-

verständlich, doch ist es ganz unmöglich, auch niu- einen

annähernden Begriff der Fülle, über die ein reichhaltiges

Inhaltsverzeichnis wenigstens etwas Auskunft giebt, zu

geben. .Teder der mit romanischer Etj'mologie sich ab-

giebt, wird die Schrift immer wieder zur Hand nehmen

müssen.

Nun aber die Hauptsache, ist der Beweis gelangen?

Schon haben sich zwei Stimmen, die von Baist und

Tliomas dagegen erhoben, beide freilich ohne wirklich auf

Schuchardts Ausführungen einzugehen, letzterer mit der

mir völlig unverständlichen Bemerkung 'tropare. que la

phonetique peut seul avouer'. Ich habe, nach eingehendem

und sehr skeptischem Studium, umgekehrt die ITeber-

zeugung gewonnen, dass Schuchardt Recht hat, oder

wenigstens „rechter", dass wenn nicht durch einen Zu-

fall sich ergiebt, dass das Lateinische ein Verbnra tro-

pare „finden" besessen hat, dessen indogermanische Ver-

wandte man dann suchen müsste, wir gar nichts anderes

werden aufstellen können, und die Rechnung mit einem

solchen Verbum ist um so weniger wahrscheinlich, weil

wie schon bemerkt, die eigentliche Heimat von troucer-

trovare nicht das alte Latium ist. Eine Vervoll-

ständigung der Beweisführung wäre allerdings vielleicht

noch nach zwei Seiten hin möglich. Einmal nämlich

müssten alle Verba für „finden - suchen" auf dem ro-

manischen und anderen Gebieten möglichst vollzählig vor-

geführt werden, versehen mit ihren Heimat- und Geburts-

scheinen. Und dann müsste die ganze Fischerei darauf-

hin geprüft werden, ob sie uns nicht noch andere Aus-

drücke geliefert hat, wie wir ja so vieles der Jagd ver-

danken. Dies zu thun, wäre w'ohl die Aufgabe der

Gegner von turbare: wer so schweres Geschütz gebracht

hat wie Schuchardt, darf füglich verlangen, dass man
mit ebenso schwerem ihm antworte.

Wien. W. Sleyer-Lübke.

Lois de GalUanme Je conqnerant en franqais et en latin.

Textes et etude critique pnbl. par .lohn E. Matzke. Avec
une pr^face historique par Ch. Bemont. Paris. .\lph. Picard.

LIV, 33 S. 8°. CoUection de textes pour servir ä Tetude
et ä l'enseignement de l'histoire.

Von dem schon oft gedruckten, in mehrfacher Hin-

sicht wichtigen altfranzösischen Prosatext der Gesetze

Wilhelms des Eroberers giebt Matzke eine neue Ausgabe,

die das gesamte überlieferte Material verwertet.

In der Einleitung stellt er zunächst ein Verzeichnis

und einen Stammbanm der — bis auf eine und die

Lateinische Uebersetzung verlorenen — Handschriften auf.

Hier scheint mir M. den Fundaraentalsatz nicht genügend
berücksichtigt zu haben, dass nur Uebereinstimmung in

Verderbnissen die Verwandtschaft von Handschriften be-

weisen kann. Doch will ich damit nur die Begründung
des Stammbaums, nicht diesen selbst angefochten haben.

Aus der Thatsache, dass die Handschriften zwei Gruppen
bilden (S. XXV), lässt sich ihre Verwandtschaft erst

dadurch herleiten, dass festgestellt wird, auf welcher

Seite die richtige Lesart ist. Es werden sodann die

vorhandenen Ausgaben aufgezählt. Ich vermisse darunter

die Ausgabe Canciani's, Barbarorum leges antiquae, Bd. IV,

Venedig 1789, S. .347—3.59. Matzke liefert weiter den

Beweis, dass der Lateinische Text ans dem Französischen

übersetzt ist, und bespricht die verschiedene Reihen-

folge einzelner Rechtssätze in den verschiedenen Ver-

sionen.

Den längsten Abschnitt der Einleitung bildet der

Versuch, nach den in der Holkhamer Handschrift (ich

nenne sie im Folgenden H) überlieferten Spracliformen

die Abfassungszeit des Textes zu bestimmen. Das Er-

gebnis lautet: ,.qu'on devra placer la composition de
|

(d. h. des Originals) entre 1150 et 1170". . Diese ganze

Untersuchung bedaure ich für verfehlt erklären zu müssen.

Die Angaben M.'s über die Anglonormannisclien Sprach-

formen des XII. .Tahrhunderts sind sehr unzuverlässig,

eine Folge davon, dass er nicht die erhaltenen Texte

selbst verglichen, sondern sich auf zum Teil recht nach-

lässig gearbeitete Doktordissertationen gestützt hat.-

Meine vor zehn Jahren ausgesprochene W^arnung (Gott.

Gel. Anz. 1891, S. 697) hat leider nicht die erhoffte

Beachtung gefunden. M. sagt' zweimal (S. XLIII.

XLIV) : „Dans le Ps. Mont. ai est aussi la regle, ei

est encore assez rare". [Die Vertauschuug findet sich

jedoch nur vor Nasal.] — „Les textes rimes continuent

a separer les deux sons [ie und e]; c'est le cas pour le

Compiit^ . [Beispiele der Vermischnng bringt jedoch

Mall's Einleitung S. 74.] — „Le copiste du ms. C du

Comput a change tous les ie en e: pas un seul ne lui

a echappe". [Dass diese Behauptung falsch ist, lehrt

Mall S. 68.] - ..Queonn peut etre du au copiste, quoique

la meme forme se trouve anssi dans le Ps. Camb. et les

QLDE". [(jueons findet sich in keinem der beiden Texte;

es sei mir gestattet auf meine Altfianzösische Grammatik
S. 74 zu verweisen.] — Doille hat keineswegs „ösuivi

d'nn i semi-voyelle". — „Les deux Psantiers, les QLDR
montrent o et oii k cote de !<". [Genaueres in meiner

;

Altfranz. tTramm. S. 15.]* — Von Chevaliers „textes

juridiqnes franCj'ais des XI« et Xlle siecles" S. XL war
zu sagen, dass sie sämtlich jünger und zum Teil ge-

fälscht sind, nnd von den „textes plus anciens" [que

1150, S. LI], dass es sich bei ihnen nicht um Anglo-

normannische Texte handelt. Doch auch hiervon ab-

gesehen leidet die Untersuchung an manchen Schwächen.

M. irrt, wenn er aus altertümlichen Sprachfurmen eines

mittelalterlichen Prosatextes vermeint, dessen Alter er-

schliessen zu können: die wirkliche Abfassungszeit lässt

sich auf diesem Wege nicht ermitteln, da auch die alter-

tümlichsten Züge nur den Zeitpunkt festlegen, nach welchem

der Text nicht verfasst sein kann. Es muss also mit

der Möglichkeit gerechnet werden, dass der Urtext noch

ältere Formen enthalten hatte . die ganz ausgemärzt

worden sind. Ferner aber hat sich M. in seiner Unter-

suchung nur an die Schreibungen von H gehalten und

die Handschriften (oder Drucke) des Pseudo-Ingnlf ganz

bei Seite gelassen. Und doch haben diese ebensoviel des

Altertümlichen bewahrt als II, nnr in andern Buchstaben

ihrer Schreibung. Die Infinitive auf eir (oir) lauten

stets so in der einen Haiidscliritt, wo andre er schreiben,

und nur einmal ist überall er überliefert (in at'er 14).

Ebenso ist neben aufgelöstem l stets l überliefert: nur

' Worte, die für die Sache ohne Belang sind, lasse ich in

den ritiertcn Stellen hinweg. Jloine Bemerkungen setze ich

in eckige Klammern.
' .\uf S. LI hätte bemerkt wtrilcn sollen, dass k-e neben

qur schon in !'s. Camb. 38, 2 und QLDK geschrieben wird.
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das Wöi'tclien (nit 15 zeig-t keine Variante mit /. (jua-

gelit nirgends in ya- über. Schon diese Züge weisen

der dritte \venig:er entscliieden als die beiden andern

— in die Zeit vor 1150. Noch wichtig-er sind zwei

andre Ersolieinungen. Das unbetonte o der Verbalforni

(oiht habuisset u. s. w.) macht sclion im Montebourgpsalter

und im Lincolner Computus (V. 1173) gelegentlich dem
e Platz, während die Leis streng das alte o diirclifiiliren.

(oüst 1. 5. 10, 2. 20, 2, poiisf 1. oäd 3. 4'). Die in

den Leis streng durchgeführte Scheidung von auslautendem

III und II ist sonst nur in dem genannten Psalter zu be-

obachten, wo sie zweifellos aus der ^'orlage übernounnen

ist. So gelangen wir mit Sicherheit in die Zeit Heinrichs I.

Der Text selbst macht den Eindruck grosser Sorg-

falt. Die Apostrophe in den Lesarten wären besser

hinweggeblieben. In Kap. I sollte wolil die Zahl 11

hinter oiinf, in Kap. 17, 1 die Zahl 13 liinter /Kir- stehen.

In den Varianten zu Kap. 5 sind die Zahlen 15 und Iti

zu vertauschen. Zu 17, 1 ist die Variante 7 verdruckt,
j

In Kap. 37 liest man E si de co me vielfez (oder

viescez, niescez), wobei Chevallet an lat. vexare dachte.

Da der lateinische Uebersetzer fintpectiiin huhere sehreibt,

so vermute ich sieschez.

Halle a. 8. Hermann Suchier.

Orson de Beanvais. chausou de geste du XII« siede, piibliee

d'apres lo nianuscrit unique de Cheltenham par (tastciu Paris.

Soci^te des anciens textes franrais. Paris 1S!)9. LXXX. 191 S. S".

Die Liebhaber der altfraiizösischen Heldendichtnng

werden dem berühmten französischen Gelehrten Dank
wissen für die Heransgabe dieses Liedes, das sich an-

genehm liest und trotz geringer Originalität die her-

gebrachte Erzählungstechnik um einige Züge bereichert

hat. — Ans Liebe zur Frau seines Genossen und Ge-

vatters, des Hei'zogs Onrson von Keauvais. schleicht sich

Graf Ugon von Rerri in dessen Schlafgemach und fordert

ihn auf - als wäre er ein Engel von Gott — zum
heiligen Lande zu pilgern. In Barletta verkauft er ihn

aber an sarazenisciie Schiffer, die ihn nach Coinibra in

Ysores Gewalirsam bringen. Daheim verbreitet Ugon
die Nachricht von ünrsons Tod und erhält von Karl

Martell dank reicher Geschenke dessen Frau und dessen

Lehen, nachdem er die Gevatterschaft abgeleugnet.

Oarsons Sohn Milon flieht mit seinem Erzieiier über

Santiago nacli Beira (Hile), wo er in Basiles Dienst

Ysore besiegt und tötet, seinen Vater befreit und sich

mit Basiles Tochter Oriente verlobt. Inzwischen hat

seine Mutter Aceline den Betrüger mit einem Kraute

lahm gelegt nnd trotzt allen seinen Jlissliandlungen. selbst

als er sie bis zum Gürtel eingräbt; vor dem Feuertode

rettet sie Doon von Clermont, gegen den Ugon Karl nm
Hülfe ruft. Das Zusammentreffen aller seiner Opfer im

Lager vor Clermont entwaffnet den frechen Lügner niciit;

erst der Zweikampf mit Milon entiingt ihm das (Ge-

ständnis. — Wie man sielit, der pure Roman, unw'ahr-

scheinliclie Erliiidung, doch annelnnluir erzählt, in lialb

populärem Ton, ohne pathetische Spannung, in glatten, halb

gereimten Alexandriner-Tiraden, mit leidlich skizzierten

Charakteren, darunter der beste der verschlagene Lügner
selber.

Die Ausgabe gibt die einzige Handschrift, die

lothringische Umschrift einer picardischen \'orlage, mit

den notwendigsten Verbesseiungen wieder. \'
. 5 1 f. würde

icli lesen: Ouis est de yrant p(ira<je: i'il ViivoH afoU.

' deüBt neben doüst 15 ist anders zu beurteilen.

Ugues seit qn'il seroit chieremant comparL Nach
v. 875 ist auch eine Lücke. Und v. 2380 würde ich

Vermuten: Qiii alnlf ä la ierre daii Robert de Suidis,

nicht i/iierre, denn Karl hat kein Heer bei sich. — Epen-

geschichtliidi steht das Gedicht ausser allem z^'klisclien

Zusammenhang. Sein Verfassei' hat seine engere Heimat,

den Beauvaisis, en bloc mit der ihr fehlenden Helden-

sage beglückt, mit vereinzelten Namenentlehnungen nur

(wie z. B. Ysore de Conibre aus Monicuje GiiUlaume U).
Nach G. Paris hätte er seine Erzählung an ein ver-

lorenes Epos angelehnt, das einen Zug Karl Martells

nach Burgund erzählte, und dessen Spur in einer .An-

spielung unseres Gedichts (v. 506—12) und in einer

Episode des Prosaromans von Charles- Martel aus dem
Jahre 1448 zu finden sei: mir scheint es wahrschein-

licher, dass der Prosaromanschreiber, der unser Lied

kennt und dessen Inhalt kurz angiebt, sich einfach die

erwähnte Anspielung zu nutze machte, um eine Episode

seiner Erfindung mit einem Detail zu beleben. Die Heimat

des Dichters ergiebt sich aus der Ortskenntnis; die

Datierung scheint mir durch die Angabe über .Arras als

Teil Flanderns (1191 wurde es Krongnt) und Jerusalem

(seit 1187 wieder verloren) nicht gesichert, da solche

Anschauungen nicht mit einem Schlag vergessen werden.

Endlith behauptet der Dichter (v. 2527 ss.), seine Ge-

schichte stände in den Urkunden von Saint-Pierre de

Beauvais; das glaube ich ihm nicht; wohl konnte man
ihm indessen aus dem dortigen Archiv mit Blei ver-

siegelte Diplome, die von Bischof Ursio von Beauvais

und anderen Leuten sprachen, gezeigt haben.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Et.iules L'nguistiques snr la Basse -Auvergne Morpho-
logie du Patois de Vinzelles par .Albert Dauzat. Paris.

Bouillon 19I.K1. 307 8. S". [126e Faseicule de la Bi-
liliotheque de TEcole des Hautes Etudes].

Diese schöne Studie, die Herrn Dauzat das Diplom

der Ecoli' des Hiiutes Etudes (Sciences Pliilolofiiqiies

et Historiqiies) eingebracht hat, ist nicht seine Erstlings-

arbeit auf dem Gebiete der französischen Mundarten-

forschung. Im Jahie 1S97 veröffentlichte er in der

Biblioflihjiie de ht Faculte des L'-'ttres de l' Uiiirersile

de Paris, fasc. IV, eine Phorietiqne liisfnriqiie du Patois

de VimiHes (Piii/-de-Doiiie)\ Antoine Thomas zeigte

in der Vorrede, die dieser Publikation vorangeht, welch

dringendes Bedürfnis es sei, über die Gegend der Basse-

Aiiverqiie dialektologisch besser unterrichtet zu sein.

Zunächst ein Wort über einen durchweg vom Verf.

befolgten Grundsatz. P. Jleyer hatte Rom. XXVllI,
141 bei der Besprechung von Verf.'s erster Arbeit sein

Bedauern darüber ausgesprochen, dass er vom Latein

und nicht vom .Auvergnatischen des XIV. oder XV. .lahrh.

ausgegangen sei. Dies verursache langwierige und un-

nütze Auseinandersetzungen, die in jeder dialektologi-

schen Arbeit wiederfinden zu müssen geradezu uner-

träglich wäre.

Verf. hat sich in seiner neuen .Arbeit zu dem von

P. Meyer angegebenen Verfahren bekehrt, was ihn glück-

licherweise nicht hin<lert, die Schwierigkeit, Ref. möchte

sagen Gefährlichkeit, desselben in gewissen Fällen klar

zu erkennen. Wohl mit Recht hat Verf. diesen neuen

Weg eingeschlagen in einer Studie, die die Morphologie

zum Gegenstände hatte; ebenso könnte man es bei Be-

' Paris. Felix .\lcan 1897. V. \< om. XXVII. 3.35: XXVIH,
141.
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liandlnng der Syntax nur billigen, wenn mau vom mittel-

alterlichen Sprachzustand ausginge-

Anders verhält e.^ sich aber wohl bei phonetischen

Untersuchungen (Seite 9, 2. Bemerk.). Denn in diesem

Gebiet sind die verschiedenen Erscheinungen in viel

engere Grenzen gewiesen, und bekanntlich ist es recht

seliwierig , von einem mittelalterlichen Sprachdenkmal
genau die Heimatgemeinde, nicht nur die Gegend
seiner Herkunft zu bestimmen. Für richtige phonetische

Folgerungen aber müsste das in jedem Falle vorausge-

setzt werden. Sonst wäre man jederzeit der Gefahr
ausgesetzt, heutige Laute aus älteren abzuleiten und zu

erklären, die nie und nimmer zusammengehörten.

Kef. hielte es für nützlicher, wenn man, statt wie

P. Meyer von der raittelaltei liehen Sprache, für die

Phonetik vom Vulgärlatein ausginge, wobei man ohne
weiteres die für das Romanische allgemein als nicht mehr
in Frage kommenden bekannten Erscheinungen auf der

Seite liesse.

In Buch I behandelt ^'erf. das Xonien. Gleich hier

sei bemerkt , dass nach dem Vorbild der französischen

Grammatiker H. Dauzat die Zusammensetzung und
Ableitung nicht in seine Abhandlung über die

Formenlehre einbegreift.

P. 27 flf. giebt uns Verf. eine wertvolle Ergänzung
zu ileyer-Lübke's Bemerkungen über innere Plural-
bildung. Rom. Gr. II. § 44 Ö". Während M.-L. für

das moderne Provenzalisch keine derartigen Erschei-

nungen erwähnt , zeigt uns Verf. dieselben über den
grössten Teil der Auvergne verbreitet.

P. 46. Nachdem konstatiert worden ist, dass bei

allfälligem Schwanken in ihrem Geschlecht die Substan-

tiva schliesslich meist dasjenige anuelimen , das ihrer

Endung entspricht, wird von Herrn !>auzat als eine

schwer zu erklärende.\usnahme das Wort seia-', m. (Abend),

erwähnt. Früher besass die Sprache beide Formen, scr

m. und sera f.; Verf. fragt sich, ob man vielleicht den

Geschlechtswandel von sera vorgenommen habe, um es

vom gleidilautenden ursprünglichen cera (Wachs) zu

unterscheiden. Diese Vermutung lässt ihm aber Zweifel.

Vielleicht dürfte die Erklärung ande'swo zu suchen

sein, nnd sera unter ilem Einfluss von mci'fi männlich
geworden sein, nachdem man- es seiner vollem Form
wegen ser vorgezogen iiatte. (Conf. neben andeni ähn-

lichen Beispielen altumbrisches zohiwH (Donnerstag), wo
also il\, nicht diu. mit einem weiblichen Adjektiv ver-

bunden ist; deutsch des Nachts wegen des Tags).
Bei Anlass von garda' m. „Landjäger" (S. 46,

Bem. 3), wäre es wün.<chenswert gewesen, wenn Verf.

ein Wort über die PostüerUiliii in seinem Dialekt ge-

sagt hätte, da diese Bildung, die durch die Arbeit Lene's

(Les siihslantifs postoerhaux daiis In langue fniiicuise,

Upsala 1899), wieder (iegenstand genauerer Betrachtung
geworden ist, hinsichtlich ihres Schicksals in den fran-

zösisciien Mundarten noch in tiefes Dunkel gehüllt ist.

P. 51. Ref. findet die Erklärung des männlichen
Gesciilechtes von ri/ipeza (Natter) durch Beeinflussung

von peicf (Vater) nnwahrscheinlich. Die zwei Begriffe

scheinen doch allzu von einander entfernt zu sein als

dass man im zweiten Teile des ersteren Wortes das

letztere liätte erblicken können.

P. 62. Verf. erwähnt ngnlu > r^'dr; diese Form
findet sich schon in den mittelalterlichen Sprachdenk-
mälern. In Rücksicht auf frlyvlii > fr^i vermutet
Verf., riyidu sei später erst in die Spraclie eingetreten.

Kef. sieht in rede eine Entlehnung aus altfranzösischeiii

redde.

P. 77. Mau hat bekanntlich schon wiederholt »(o/'

aiiüe an Stelle von älterem m'amie zu erklären gesucht.

Wir finden diese Erscheinung auch in Vinzelles; Verf.

macht dafür einen Erklärungsversuch, der klar, einfach

und gewinnend ist. Nach den Regeln der syntaktischen

Phonetik werden »lon, tu)i, soii in Vinzelles vor kon-

sonantisch anlautendem Worte zu »lö. tö, so, vor vo-

kalischem Anlaut dagegen zu miiti, tun, siin (« ^ frz. ou).

Bald nun betrachtete man. auf Kosten von iii, s, t,

letztere Formen als die einzigen vor Vokalen zulässlichen,

da in den beiden ersten Personen Pluralis vor Vokal

Maac. und Fem. gleich lauteten: nostr, rustr.

P. 87 sucht Verfasser, gestützt auf die Formen von

Vinzelles, für das vielbesprochene provenzalische quinli

eine neue Etymologie aufzustellen. In Vinzelles sind die

Formen folgende:

Sing.: vor Vok. masc. und fem. tun.

vor Kons. masc. fti'e, fem. fijna'

Plur.: masc. finii,t'fm. tijnä.

Mit Ausnahme des Masc. Plur. deuten diese Formen
auf ein älteres *J;un, fem. *kumi. Diese hypothetischen

Formen und qiiiiih erklären sich nun, wenn man eine

Zusammensetzung qxT -j- ünü annimmt, in der bald /,

häufiger aber u den Sieg davongetragen hätte. Um
diese Etymologie fester zu basieren, müssteii wenigstens

auch andere französische und franco-provenzalische Mund-
arten darautliin näher untersucht worden sein; es dürfte

vielleicht Mühe kosten, die Formen der welschen Schweiz

mit qiiT -^ uniis zn erklären '.

Mit S. 105 beginnt Buch II; Das Verbum.
P. 143. a'i ist wohl eher als eigene Bildung denn

als Fortbestand eines schon vulgärlateinischen *aifii an-

zusetzen.

P. 162. Seltsam und interessant ist die Ver-

schmelzung der Formen des Perfektum Präsens und des

Perfektum Präteritum, die ihren Ausgangspunkt in der

gemeinsamen 3. Person Pluralis rltanteron hat. Vinzelles

hat sich so ein neues P/v'fer/V gebildet.

P. 196. Lehrreich sind die Bemerkungen über die

sogenannten Teiiips Siirroiii/ioses. die zwar auch in der

Schriftsprache nicht ganz fehlen, in den Putüis und den

Parlers Regionnux aber eine weit bedeutendere Rolle

spielen. Man erhält ein Tenips Surcomposi. wenn man
das Participium der Vergangenheit des Hülfsverbs, in

den zusammengesetzten aktiven Zeiten, zwischen das

Hülfsverb und das Verb einfügt: „ijiiaiid voiis flitis

oeniie de gärder, vous olliUes ä la messe".

P. 228—29. Im § über die Interjektion erwähnt

Verf. den Ruf, durch den man Enten und Gänse anlockt

:

hitrdi, ohne die Etymologie dafür angeben zu können.

Man wäre geneigt, darin eher einen Lockruf oline be-

stimmte Herkunft zu vermuten, wenn niclit das gleiche

Wort sich auch z. B. in Vouvry (Unterwallis, Schweiz)

in der Form htiri wiederfände.

P. 233 f{. gibt uns Verfasser einen kurzen Abriss

syntaktischer Morphologie.
In einem Anhang (243 69) finden wir ein Fru;/-

menl Comlqiie eil diitlecle mioergnnt und eine Samm-
lung Von 60 Sprichwörtern von Vinzelles. Ersteres

bildet ein wichtiges Sprachdenkmal des .Auvergnatisclien

am Ende des XV. Jahrhunderts. Der französische Text

' Gütige Mitteilung von 11. E, Tappolet.
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ilieser Passion ist erheblich älter als das als Interpolation

zu betrachtende nnindartliclie Fragment.

Dann folgen zwei Glossare aller im Bnelie vor-

Ivuiiinienden Vokabeln, wovon das zweite die Eigennamen
riitliält. Oft fiihrt Verf. im Lanfe seiner Untersuchung

Fiirmen aus benachbarten Ortschaften an: hier im Wörter-

vi-rzeichnis finden wir sorgfältig jeweilen angegeben,

v.nhin das betreffende ^Vort gehört.

Auf diese 2 Glossare folgt eine Karte, welche die

Mnrdöstliche Grenze für die Erhaltung von s vor k, t,

p im östlichen Pnj'-de-DOme zeichnet.

Wie Eef. schon am Anfang bemerkte, ist die Arbeit

des Herrn Dauzat eine schöne und gute. Er ist der

Schüler der vortrefflichsten Lehrer für historische Dialekt-

stndien auf südfranzösischem Gebiet. Gillieron und An-

toine Thomas: er spricht seine anvergnatisehe llundart.

was die Zuverlässigkeit seiner Untersuchungen sehr erhöht.

Ich schliesse mit dem Wunsche, es möge bald auf

die Morphologie ein stattliches Glossnire de Vimelles

folgen.

Zürich. A. G. Ott.

Ph. Monnier, Le Quattrocento, essai sur Thistoire
littöraire du XV" siede italien. Paris, Perrin 1901. Zwei
Bände. L Bd. 341. IL Bd. 4fi3 S. 8».

Monnier präsentiert sein zweibändiges Werk mit

dem bescheidenen Geständnis, dass es der Wissenschaft

niclits Neues bringe, liafür aber ist es eine brillante

Sj'nthese, aufgebaut auf der breiten Grundlage sämtlicher

veröffentlichten Quellen. Wie es seit Taiue in Frank-

reich vielfach üblich ist, wird das kulturhistorische Element

im allerweitesten Masse berück.sichtigt und breite Milieu-

schilderungen machen der literaiisclien Analyse den Platz

streitig. Bei einem Buche, das für weitere Kreise be-

stimmt ist, bietet diese Art der Darstellung gewiss viele

Vorzüge und sie kann in mancher Hinsicht eine Ergänzung

zu Rossi's treffliciiem Werke (il Quattrocento) liefern.

Als Einleitung dient eine allgemeine Uebersicht übei'

die politischen, sozialen und kirchlichen Bedingungen

Italiens im 15. .lalirh. (I, 1 — 104). Ich bin nicht sicher,

ob der Verf. hier seine Quellen immer mit der nötigen

Umsicht gewählt und interpretiert hat. Das Frauen-

ideal der Renaissance z. Ij. ist gewiss nicht mit den

Tj'pen der Angelika und der Isabella d' Este erschöpft

;

es .sind sogar eher die starken und männlichen als die

liebenswürdigen und weiblichen Eigenschaften die gefallen.

Virago war ein Ruhmestitel: Marfisa und Bradamante

entsprechen durchaus einem bestimmten Geschmack der

Zeit, und Caterina Sforza war die „prima donna d'Italia".

So dürfte sich noch manche dieser generalisierenden

.Ausführungen durch Beiziehung anderer und wider-

,spiechender Zeugnisse modifizieren oder einschränken lassen.

Das zweite Buch (Le Latin I, 105— 33fS) beschäftigt

sich mit dem Humanismus. In der Definition diese)-

Geistesriclitung vermisse ich gerade diejenige Seite, auf

die der Name doch selber hinweist: Es ist das menschen-

befreiende, nienschenveredelnde Element, die wahre Hu-

nianitas, die man in der Antike wiederfand. Die Sache

der Antike wird zur Sache der Menschheit und der

Menschlichkeit. --

Monnier spricht von einer geistigen Erschöpfung

Italiens am Ausgang dos 14. .Talirh. und meint, die

Epigonenmüdigkeit sei es gewesen, die zu einer inten-

siveren Beschäftigung mit dem Altertum geführt habe.

Wie stimmt das aber zu seinen Ausführungen anfp. 52— 04?

Wenn er von Petrarca sagt: Madonna Laura ne

fut qu"un episode de sa pensee et qn'un accident de sa

vie, du temps oü il allait par les rues d'Avignon. l'liabit

elegant et les cheveux bien peignes (1, 133), so wird

er von den eigenen Worten des Dichters widerlegt. —
Warum wird das Secretuui, das wichtigste Dokument

für die Kenntnis von Petrarca's Seelenleben ignoriert?

Der Sorge um die Orthographie, die bei den ersten

Humanisten eine so grosse Rolle spielt, liegt, wie ich

glaube, eher ein ästhetisches Bedürfnis zu Grunde, als

blosse Pedanterie. .Auch darf diesen ersten Humanisten

sicherlichkein serviler Ciceroniaiiismus vorgeworfen werden,

wie es auf S. 22fi geschieht. Wenn sie ferner keine

Stoiker waren, so kann darum noch lange nicht be-

hauptet werden, dass die erzieherischen Wohlthaten der

Antike ihnen verschlossen blieben. Gerade ihre pä-

dagogischen Bestrebungen und Erfolge, die Monnier doch

sehr wohl kennt, sind zum guten Teile eine Errungen-

schaft antiker Sittenlehre. Charaktere wie Salutati,

Fontane und Sannazaro tragen offenkundig etwas von

antiker Grösse und Serenitas an sieh.

Mindestens so gut wie das De compositione des

Barzizza verdiente die grundlegende Rhetorik des Tra-

peznntius eine kurze Analyse. — An den Elegantien

Vallas scheint mir das Bemerkenswerteste, dass sie zum

ersten Mal eine künstlerische und stilistische statt einer

philologischen und grammatischen Auffassung der Sprache

zu Worte kommen lassen.

Das dritte Buch (Le Grec IL 1— 141) handelt vom

Einfluss der griechischen Kultur, indem es zunächst die

allmähliche Ausbreitung griechischer Studien in Italien

vorführt und besonders bei dem Zentrum des Hellenismus

in Florenz und bei der platonischen Akademie verweilt.

Ausserdem aber -werden hier Dinge besprochen, die mit

dem Griechischen in sehr losem Zusammenhang stehen:

Lorenzo der Prächtige, seine Persönlichkeit, sein Hof,

seine Feste; die lateinische Dichtung des Strozzi, Sannazar,

Polizian u. a. Dem harten Urteil über Polizian wird

gewiss nicht .ledermaun beistimmen: „Ouvrier impeccable,

il a fait ce miracle d'accoupler des vers Jusqu'ä sa

mort, ä peu pres completement denue d'idees et de

sentiments". Auch dem Sannazar wird der Verf. nicht

gerecht.

Die einseitige Oberflächlichkeit des italienischen

Hellenismus, das mangelhafte Verständnis, das man be-

sonders den griechischen Dichtern entgegenbrachte,

wird weder erwähnt noch erklärt und bildet doch ein

sehr wichtiges Charakteristikum für die italienische

Renaissance. Das plötzliche Zurückgehen der griechischen

Studien im 1(5. .lahrh. hat wohl gerade hier seinen

(irund. — Die philosophische Bedeutung der tlorentinischen

-Akademie wird sehr richtig gewürdigt, ihr weittragender

Einfluss auf die vulgäre Literatur aber nicht gebührend

festgestellt. Es ist doch wohl die Vermischung von

Piatonismus und Petrarkismus, die der italienischen Liebes-

lyrik der Folgezeit ihr Gepräge giebt und ihr zu sieg-

reicher Herrschaft auch diesseits der .Alpen verbilft.

Das vierte und umfangreichste Buch (L'Italien II.

142—408j ist der vulgären Literatur gewidmet. Auch
hier wiegt die kulturhistorische Betrachtung vor und

wir haben zum Teil recht schöne und interessante Sitten-

bilder. Die ganze Literatur interessiert den Verf. in

erster Linie, soweit sie ihm eine Kenntnis des Volkes

vermittelt. Er verzichtet auf kritische .Analyse und be-

gnügt sich mit schildernder Darstellung des literarischen
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Lebens. Darüber werden sograr so wicbtig-e Erscheinungen

wie Andrea Magnabotti da Harberino mit seinen Reali

di Francia u. a. vernachlässigt.

Für das Verständnis des religiösen Gefühls im Volk

scheint ihm San-Bernardino die lehrreichste Figur und

er verweilt mit Liebe bei dieser Persönlichkeit. — Ein

Vergleich der Predigten, Landen und Kapjiresentazionen

des Mittelalters mit denen des Quattrocento hätte ihn

ohne weiteres darauf führen müssen, eine starke Abnahme
in den religiösen Interessen zu konstatieren. Er holt

dieses Versäumnis hintendrein in einer flüchtigen An-

merkung am Schluss des Werkes nach (p. 414 f.).
—

Beim ganzen Charakter des Buches ist es natürlich, dass

auch den bildenden Künsten und Künstlern ein besonderes

Kapitel gegönnt wird.

Der BUrgerstand vermittelt zwischen Humanismus

und Volksdichtung und führt so zur eigentlichen Renaissance,

wie sie uns der Reihe nach in Florenz, Ferrara und

Neapel dargestellt wird. Die Dichtung Neapels erfährt

eine sehr stiefmütterliche Behandlung, weil sie, wie der

Verf. meint, zum grossen Teile schon dem folgenden

.lahrhundert angehört und die ersten Keime zum ..manvais

goüt" gezeitigt hat.

Die Figur Savonarola's und die Invasion Karls VIII.

geben das Schlnsstableau: den moralischen und politischen

Ruin Italiens.

Das grosse Verdienst, zugleich aber ancli die Schwäche

des glänzend geschriebenen Werks liegt in der einseitigen

kulturhistorischen Beleuchtung: wir sehen die Literatur

in ihrem unmittelbarsten Zusannnenhang mit dem Leben
— gewiss eine höchst fruchtbare Betrachtungsweise! —
aber in die Tiefen des künstlerischen Schaffens werden

wir selten geführt. Die Dichtungen eines Pontano,

Polizian und Lorenzo werden uns geschildert, als wären

sie uns noch niciit bekannt: oft begnügt sich der Verf.

mit einfacher Wiedergabe, und solche Leseproben füllen

einen grossen Platz in seinem Buch. Sie dienen ihm gleich-

sam als Akkorde im Konzert seiner llilienschilderungen,

es sind Manifestationen des Volksgeistes, die man einfach

auf sich wirken lassen muss, ohne sich über das Zustande-

kommen des künstlerischen Ausdrucks und Eindrucks ge-

naue Rechenschaft abzulegen. — Zu so gearteter Dar-

stellung gehört eine künstlerische Begabung, die Monnier

gewiss in hohem Grade besitzt; nur lässt er sich gar

zu oft vom Strom seiner Rede ins Breite tragen. Manche
Stellen erinnern fast an Zola. Auch sind wir nicht

sicher, ob sich seine kraftvolle Phantasie immer nur an

den Quellen nährt. Das Ganze liesse sicli getrost auf

zwei Drittel seines Pnifangs zusamuienscimeiden.

Bei ("itaten nnd Zahlenangaben ist leider eine be-

trächtliche Reihe von Druckfehlern, besonders im L Bande,

stehen geblieben. Auch erfährt man nicht immer, welchem

Schriftsteller die angeführten Belege entnommen sind.

In der Literaturangabe über Petrarca verraisst man. so

grundlegende Monographien wie die von Bartoli uml

Körting.

Im Widmungsbrief an G. Mazzoni bekennt der Verf..

dass er in der Hauptsache nur auf den Arbeiten

italienischer Gelehrter fusst. Bei aller Hochachtung für

die Literaturforschung der Italiener muss es uns doch

überraschen, wenn der Verf. Gaspary vollständig ignoriert

und sich mit Burckhardt. der ihn vor manchem hrtnni

bewahrt hätte, nur obeitläclilicli vertraut zeigt.

Heidelberg. Karl Voss 1er.

Pio Rajna. Le fonti dell' Orlando furioso, licerche i

studi. seeonda ediz. Firenze. Sansoiü 19)11. S" XIV, 631 ^

Mit Freuden begrüssen wir die zweite Autlage

dieses klassischen Werkes der Kritik, das einer Empfelilnng

nicht mehr bedarf. Der Verfasser hat durch eine gründ-

liche und gewissenhafte Revision sein Buch bereichert

und auf das Niveau der neuesten Forschungen gehoben. .

Kaum eine Seite, die sich nicht von der ersten Ausgabe

(1876) unterscheide durch Aenderungen und neue Bei-

träge. I)ie in wenigen Schlagworteu gefassten Inhalts-

angaben am Anfang jedes Kapitels, sowie zwei neue

Register erleichtern den Gebrauch des Buches als Nacli-

schlagewerk (Indice ariostesco und Indice di fonti e

riscontri). Bei all dieser materiellen Bereicherung hat

sich Rajna in vorsichtiger Bescheidenheit gehütet, den

allgemeinen Teil, die Schlüsse seiner scharfsinnigen Unter-

suchungen zu erweitern. Sein Standpunkt in der Be-

urteilung des Orlando furioso bleibt derselbe. Er ist in

einem beachtenswerthen Aufsatz von Cesareo bekämpft
worden. (La fantasia dell' Ariosto. Nuova Anlologia

XXXV, p. 278 ff.)

Heidelberg. Karl Vossler.i
Zeitschriften.

Die neueren Sprachen VIII, 9: R. Lenz. Ueber Ursprung
und Entwicklung der Sprache. Mit besonderer Berück-
sichtigung von .lespersens Progress in Language. II. --

.T. Aclcerknecht. Zur Aussprache des .Schriftdeutschen. 1.

— Iv. Meier, Bericht Aber das 4. (ieschilftsjahr des sachsi-

'

sehen Neuphilologenverbandes. — (>. F. Schmidt, Rheini-
scher Xeuphilcilogentag in Köln am 21). Oktober 19LH). —
.1. Melon. L'enseignement des langues Vivantes eu Belsii-

que. — H. Heim. Die Reform der französischen SjMitax u.

Ortliographie.

Nenphiiol. Centralblatt XIV, 12: Lotsch, Zur neuen franz,

Rechtschreibung. — Schmidt, Beiträge zur franz, Lexiko-
graphie. (Forts.).

Modern Lauguage Notes X\'I, 1: Schilling, Das Wort sie

sollen lassen stahn und kein üanck dazu haben, — Bowen.
Inaccuracies in Eugenie Grandet. — Wood. Some derived

meanings. — Klaeber. A few Beowulf Notes, — Lewis,
Grandgent, The Essentials of French Grammar. — Robert-
son. Meyer, Die deutsche Literatur des 19. .Ths. — Keidel,
Koschwitz. Anleitung zum Studium der franz, Philologie. —
Schmidt-Wartenberg, Roethe, r)ie Reimvorreden des

Sachsenspiegels. — Browne, Brown, TheWallace and Brucr
restudied. — Cook, Scripture, studies from the Yale Ps.vch>

-

logical laboratorv. — Batchelder. Toj, Moliere's Les Pn-
cieuses Ridicules: Fontaine, Moliere's Les Precieuses Kidi-

cules.

Studien f. vergl. Litteratnrgeschichte. Hrsg. v. Jlax Koch.
I, 1 : K, Menne, Briefe Franziskas von Hohenheim an den
hallischen Kanzler Auy. Herrn. Niemeyer. — Tomo .Matic
Moliere's Tartüffe und die italienische Stegreifkomlidie, -

K, Reuschel, Friedrich Hebbel und Theophile trauticr.

— Erwin Kircher, Platens l'olenlieder. — Itvin Clifton

Hatch, Der Einrtuss Shaftesburys auf Herder. — Hern
Henkel, Goethe u. die Bibel, — K. Vossler, Zu (ioeth' ~

.(ieneralbeichte", - .1. Bolte, König Eduard III. von Eng-
land u. die Grätin von Salisbury. — .\. L. Stiefel. Leber-
mann, Belisar in der Literatur der roraan, u. geruian. Na-
tionen. - H. .lantzen, (Vottliclf, Das deutsche .\ltertum

in den .Vnscliauungen des 16 u. 17, .Ih. — W. Creizenach.
(rusinde, Neidhard mit dem Veilchen. [Die 'Studien* sind

die Fortsetzung der 'Zs, für vergl. Literaturgeschichte', Sie

erscheinen in 4 Heften jährhch zum Preise von 14 M. bei

.M. Duncker, Berlin.]

Melusine X, h: Ijcfebure, L'.-Vrc -en- Ciel XXXVII. — K.

Hey er. Le pronostic du preniier jour de janvier. — .\.

Blancliet. L'Dbolc du Mort, — .1. Tuchmann, La Fas-
cination : .Iiuisprudence. — E. K,. Chanson populaire, —
II. G., La Fraternisation.

Zs. für deutsches Altertum und dentsclie Literatur lö. 1:

Bernhardt. .Neue Hrnehstücke des nd. Girart de Koussillon.

— Zwi erzin a, Mhd. Studien: 10 Doppelformen und Syno-
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iiyma (hn-rc hi'rre ; bei/un bcijitnch ; sclirc schrei; plt'm; p/n;
ilagen und Composita; tweln; ijesat gesetzet; välten vdn, vienc

i-ie; adv. uf vf; adv. in in; dat. drin drin: das Feminin-
suftix in in; adj. -licli -lieh; adv. -IXche -iichen ; adv. -liclie

-i'clien; wesse wisse; sider sit sint; t/chame lichäme). -

K r a n c k . Zum niederrhein. Cato. — H. Meyer. Feber den
l'rsprung der germanischen Lautverschiebung. — Burg,
Nihelungenemendationen post festura. — Anzeiger: lleissner.
Kluges Zs. für deutsche Wortforschung. — Schipper, Ten
F.rink. (iescliichte der engl. Literatur L 2. Aull. v. Brandl. —
V. Winter feld. Althnf. Waltharii poesisl; Althof. Teber einige

.< teilen im Wal tharius ; Strecker. Bemerkungen zumWaltharius.
— Singer. Hagen, der (Tral. — Ehrisniann. Euling. Die
.lacobsbrüder von Kunz Kistener. — Jlichels. Schriften

über Hans Sachs 1894— 1900 (Hans Sachs-Forschungen, hrsg.

v. Stiefel : (roetze u. Drescher. Samtl. Fabeln und Schwanke
des H. S. Bd. 2. :•!. ; Abele. Die antiken Quellen des H. S. 1. 2.;

Siiphan. H. S. in Weimar; Durs.. H. S.. HumanitStszeit und
liegenwart). — Baesecke. .lellinek, Phil v. Zesens Adri-
atische Rosemund. — Ders.. Klenz. Die Quellen von .Toach.

Rachels I Satire. — Drescher. Literatur über Gottsched
(Waniek. (iottsched und die deutsche Literatur seiner Zeit;

Iteichel. Ein (iottscheddenkmal u. s. \\.\. — F. Schultz.
Wibbelt. .T. v. Görres als Literarhistoriker. — Walzel,
Küster. Gottfr. Keller. — Literaturnotizen; }!. 11. Meyer,
Bücher. Arbeit und Rhythmus^ — Schröder. Boner. La
Toponomastica italiana negli antichi scrittori tedeschi. —
Ders.. Wuttke und E. H. Meyer. Der deutsche Volksaber-
glaube der Gegenwart'. - Hein, El. H. Meyer. Deutsche
Volkskunde. — Ders.. Lippert. Das alte Mittelgebirgshaus
in Böhmen. — Kautzsch, Matthäi. lieutsche Baukunst
im MA. — Ders.. Häliler, Das Wallfahrtsbuch des Herm.
König von Vach. — v. (xr i enbe r ge r , Meringer u. Mayer.
Versprechen und Verlesen. — Zupitza. Osthoff. Vom
Suppletivweseu der indogerm. Sprachen. — H e u s 1 e r . Tamm.
t Im avledningsendelser und ( )m iindelser hos adverb i svenskan.
— Wrede. Heiderich. Einführung in das Studium der got.

Sprache. — Franck. Palander, Die alid. Thiernamen. —
Schatz. Hoffmann. Die schles. Mundart. — Martin. Lenz.
Vergl. Wörterbuch der nhd. Sprache und des Handscliuhs-
heimer Dialekts. — H. Meyer. Fhl. Der Kaiser im Lie<le.

— Schröder. Mon. (ierm. Diplomata UI. 1. — Ders.
Thiele. Luthers Sprichwörtersammlung. — H.M.Schultz.
Zöllner. Einrichtung und Verfassung der fruchtbringenden
Gesellschaft. — Muneker. Consentius. der Wahrsager. —
Werner. H. Fischer. Beiträge zur Literaturgeschichte
Schwabens. — R. M. Meyer. Kreller, Die Völkerwanderung
von H. Lingg. — Löwe, Zwei wandalische Wörter. —
Wisser. Herger. — Bottich er, Zu Parzival 487. 1—4.
— Zingerle. Zu Anzeiger XV. 144.

Beiträge zur Geschichte der dentscben Sprache und
Literatur XXVI. 2: M. Deutschbein, Dialektisches in

der ags. Uebersetzung von Bedas Kirchengeschichte. — A.
Leitzmann, Saxonica (2. Zum (iernroder Psalmen-
commentar. .S. Zu den Essener Denkmiilern). — A. Brieger.
Vom rhythm. Zwischenaccent und Schlussaccent im deutschen
Verse. - S. Muller. Hercynia. — ('. C. l'hlenbeck,
German. nhd Slavisches. - Der s.. Zur deutschen Etymologie.
— M. Ihm. Zur Summa theologiae. — .\. Götze. Die
Krimgdten. — W. Zuidema. Nachtr.Tsrliches zu Heitr.

24. 47(i ff. — .1. Meier. Zu Beitr. 20. .öt;7 ff. — B. Kahle.
Zum Kampf des ^aters und Sohnes.

Zs. für deutsche Wortforschung I. 4; (i. Maier, Das ye-

Partizip im Neuhochdeutschen. — Rud. Much. Germanische
Yölkerschaftsnanien in sagenhafter Deutung. — .loh. Stosch.
Zur Syntax der Piapositionen. — Herrn. Paul, Atem. — .K.

E. Schönbach. Kine Jagdpredigt. — Fr. Kluge. Altdeutsche

(blossen 111. — F. Bech. .Neue Ausbeute für das mittelhoch-

deutsche Wörterbuch aus der Domiiücus- Legende. — M. H.
lellinek. F. Kluge. A. (iombert. F. Bech. Bücherschan.

Auszüge und Berichte (Binsenwahrheit. Ilornung. Meer-
schaum. Pfründe, die böse Sieben. Sparte). -- 1 1. Behaghel.
II. lirenner. H. Fischer. V. Hintner. F. Kluge, lt.

Leitzmann. Hich. Meyer. P. Pietsch, R. Sprenger.
.1. Stosch. Nachtrage zu Bd. I dieser Zeitschrift. — .loh.

Stosch. Imfragen. - Mitteilungen. — Titel und Inhalts-

verzeichnis zum ersten Band. — Bildnis von Fedor Bech
in Lichtdruck.

/s. für den deutschen Unterricht XV, 1: H. Zschalig.
Mundartliches aus der Rochlitzer Pflege. — K. Grünwald.
Die Montgomery-Scenen in Schillers .lungfrau von Orleans

und ihr klassisches Vorbild. — B. Maydorn. Das tausend-

jährige Reich auf der P.ühne. — Sprechzimmer No. 1 ; .T. E.

Wülfing. Zu Ztschr. 12. 796. Die Betonung Hofgarten.

No. 2; J. Franck. Der Plural Banden. — U. Glöde. G.

Voigt, Die Dichter der aufrichtigen Tannengesellschaft zu

Strassburg.

Zs. des Aligenieinen Deutschen Sprachvereins XVI. 1;

F. Kluge. Deutsche Geheimsprachen.

Taal en Letteren XL 1; .1. Koopmans. (»p d" Ilias van de

Medicis, door Vondel. — .1. B Schepers. lets over Jacques

Perk en de grotsonnetten uit de 'Mathilde'.

Anglia XXnL4: F. Görbing. Die Ballade The Marriage of

Sir Gawain (Cbild I. 31; Haies & Furnivall. Percy's Folio

Ms. I. s. 103i in ihren Beziehungen zu l'haucers Wife of

Bath's Tale und Gowers Erzählung von Florent. — .1. L.

Haney, The Color of Coleridges Eyes. — W. Dibelius.
John Capgrave und die englische Schriftsprache. III. — G.

P. T h i s t f e th w a i t e . UebeV die Sprache in Tennyson's 'Idylls

of the King' in ihrem Verhältnis zu Malory's Morte d'Arthur

and Mabinogion. — F. Holthausen. Zu alt- und mittel-

englischen Dichtungen. XIV. — X.W. Thomas, Zur Ety-

mologie V. Jlaske. — H. Suchier. Romanger. — G. Krüger.
Zu Ä Note on the C'oncord of GoUectives and ludetinites in

English. — XXIV. 1: Hans Füchsel. Die Sprache d. Xort-

humbrischen Interlinearversion zum .lohannes- Evangelium.
— H. Meurer. Textkritik u. Beiträge zur Erklärung von;

Die Rawley'sche Sammlung von 32 Trauergedichten auf

Francis Bacon. Hrsg. von Georg Cantor. Halle 1897. —
D. uDd M. Förster, Dialekt-Materialien aus dem 18. Jahr-

hundert.

Beiblatt zur Anglia XIL 1; Holthausen, Xapier, Cid Eng-
lish Glosses chiefly unpublished. — Binz. Searle. Anglo-

Saxon Bishops. Kiiigs and Nobles. The Succession of the

Bishops and the Pedigrees of the Kings and Nobles. — M.

Förster. Wanderungen u. Siedelungen d. german. Stämme
in Mittel -Europa von der ältesten Zeit bis auf Karl den
(Crossen. Auf 12 Kartenblättern dargestellt von Roderich

von Erckert. — Ackermann. Schenk. Sir Samuel Garth
und seine Stellung zum komischen Epos. — Ders., Urban.
Ovvenus und die deutschen Epigrammatiker des 17. Jahrhs.

— Aronstein. Fränkel, Romanische, insbesondere ital.

Wechselbeziehungen zur engl. Literatur. — Victor. Miss
Soames' Lautschrift. — Mann. Zur Bibliographie d. Physio-

logus. — Lange. Brevmann. Die neusprachl. Reform-Lite-

ratur von 1894—1899.' — Heim. Creighton, The Age of

Elisabeth. Hrsg. v. Phil. Aronstein; Mark Twain, The Ad-
ventures of Tom Sawyer. Hrsg. v. (i. Krüger.

Roniania 117. Jan. 1901; F. Lot, Nouvelles (Studes sur la

provenance du cycle arthurien. XI; Arthur en Cornwall.

XII; Sources cornouaillaises de Ganfrei de Monmouth. XI II;

Kein wie. residence d'.\rthur. XIV; Le blanc porc dans
(luingamor. XV: La bataille de l'amlan. XVI; Deux loca-

lit^s arthuriennes. Garadigan at Dinatiron. XVII; La foret

de (alisse. XVIII; Enide. — A. Plaget. La Helle Dnme
Sans nu-rci et ses imitations. — A. Morel-Fatio. Le d^bat

entre .\nton de Moros et Gonzalo Davila. — S. deGrave.
Les mots fran(;ais dialectaux en ni5erlandais. - Gv. Den-
susianu. Primus et *itntaneus en roumain. — A. Dauzat.
Amaizii; un/cre en roman. — R. J. l'uervo, Canon ; Sardna.
— F. Lot. Le cri de la bete dans le Unniel du Stricker.

— L. Brandin. Schlessiuger. Die altfr. Wörter in 'Jlachsor

Vitry'. — H. Suchier, Orson de Beauvais p. p. (i. Paris.

— K. Jeanroy, G. Paris. Adan de le Haie. Canchons und
Partures. hrsg. von R. Berger. — \. .\nitchknf. Potanine,

Les niotifs orientaux dans I'epopee occidentale.

Revne des langnes ronianes Juli—Aug. 1900; F. Paler
y Trullol. A .loun'i il' Arcli. avec traduction fran(,aise,

par J. Pepratx. — G. Lavergne. Ramelet gascou. — M.
R a i m b a u 1 1 . La Gigalo d' argent. — S. P a I a y . La Cansou
de la Terro. — H. PeUisson, Conte de Haretous. — G.

ThOrond. Contes lengadoucians. — L. Lamouche, Note
sur la Classification des dialectes de la langue d'oc. — W.
.Suchier. La Venjauce Xostre Seigneur, pof'nie en vieux

framais. — Mibliographie. — Chronique.

Zs. für französ. Sprache und Literatur XXIII. 1. 3; 1,.

Köhler. Die Kinheiten des Ortes u. der Zeit in den Trauer-

spielen Voltaires. — C. Sachs, (roethes Beschäftigung mit
franz. Sprache n. Literatur. — A. L. Stiefel. .lean Rolrous
'('osroes* und seine Quellen.

lU
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Giornale storico della letteratura italiana XXXVII. 1 =
fasc. 1(19: (iiiis. Boffito. L'eresia di Mattccj Palmieri 'cit-

tadin Fiorenti!;o'. — .lules Camus. La premiere Version
francaise de TEnfer de Pante. Notes et observations. —
Fil. Cavicchi. Una Vendetta dell' Equicula. — Alfr. Gal-
letti. Ebner. Beitrag zu einer Ueschichte der dramatischen
Einheiten in Italien. — Emilio Bertana. Concari. II Sette-
cento. — Ders., Zacehetti. La fama di Dante in Italia nel
secolo XVIII. — Bollettino bibliogratico : L. Chiappelli,
Le Dicerie volgari di ser Matteo de'Libri da Bologna (F. N.).— P. Runge. Die Lieder u. Melodien der Geissler d. Jahres
1349 nach den Aufzeichnungen Hugo's von Reutlingen, nebst
Abhandlungen v. Heinr. Schneegans u. Heino Pfannen-
schmid. (K.j. — Dante Alighieri. La vita nova. nova-
mente annotata da U. L. Passerini: D. A.. La vita nuova,
con prefazione e note di tiiov. Canevazzi (E.). — Lod.
Ariosto. L'DrIando Furioso. con note di Augusto Romizi.
(R.). — D. Morellini. Matteo Bandello novellatore lom-
bardo. (R.) M. Rossi, l'n letterato e mercante fiorentino
del secolo XVI. Fiüppo Sassetti (V. R.). — J. Paquier.
L' Humanisme et la Retorme (V. Ci.'). — AI. Paoli, La scnola
di tTalileo nella storia della Klosoüa ((J. G). — H. Kotlia-
revski. II dolore mondiale (.'Weltschmerz') alla tine del se-
colo scorso e al principio del nostro [Das Werk ist in rus-
sischer Sprache geschrieben] (P. Bei.). — Annunzi analitici:
M. Pore na. Dante e Geri del Hello. — Br. Mangiola.
Saggio di osservazioni al commento dantesco di T. Casini:
Purgatorio. C. V. — F. F r i 1 1 e 1 1 i . Giannantonio de' Pan-
doni detto il Porcellio. — Em. Boghen-Conigliani,
La Divina t'onimedia. scene e tigure. — Gius. Orgera. Le
Satire di Lodovico Ariosto. — M. Diaz, Le coriezioni al-

VOrlando Furioso'. — Cam. Pariset, Ancora le poesie latine
di Franc. Berni. — Am. Civita. Ottavio Rinuccini e il

sorgere del melodramma in Italia. — Ges. Ghetti. Xotizia
sulla vita e sulle opere di Alessandro Marchetti, con appen-
dice di poesie inedite. — Giov. Chiuppani, Apostolo Zeno
in relazione all' erudizione del suo tempo. — Lor. Masche-
roni, L' Invito. versi sciolti a Lesbia Cidonia, con intro-
duzione e commento del dr. Ambrogio Mondino. — V. Tria.
In vescovo molisanci del secolo XVIII, apologista della reli-

gione. poeta. imitatore del Parini. Em. Cottafavi. I
seminari della diocesi di Reggio neirEmilia; l'universitä
reggiana nel secolo XVIII. — Art. Foa. L' amore in Ugo
Foscolo. 179.5—1807. - E. Orlandi. II teatro di Carlo
Marenco. — A. Cima. Di alcnne reminiscenze dei 'Promessi
Sposi' nel 'Quo vadis'. — Ir. Zocco. Spigolando (11 folk-
lore di .Shakespeare : Giov. Keats; Gli idilli del re ; D' aicune
forme metriche antiche rinnovate dai poeti moderni ; Ron-
sard). — Ces. Levi. Letteratura drammatica. — Fr. Ruf-
fini. La libertä religiosa Vol. I: Storia delFidea. — Pubbli-
cazioni nuziali: Gius. Biadego. Pagine sparse di storia
letteraria veronese nel sec. XVIII. — Flam. Pellegrini.
Sette sonetti morali di Fazio degli Uberti secondo una re-
dazionc sconosciuta. — Lor. Mascetta-Caracci, Poesia
femminile. — Ol. Marinelli. Appunti di Giov. Marinelli
per un glossario dellc colonie tedesche di Sauris. Sappada.
e Timau. — Ant. Med in. Sonetti per la lega di Cambrai
1508. — Tammaro De Marinis, Trattato del tor moglie o
no. — Dom. Grano. Lettera di Guiniforte Barzizza alla
dnchessa Bianca Maria Sforza. — Pasq. Papa, L' ambas-
ceria bolognesc del 1301 inviata a richiesta dei Fiorentini
al pontetice P.onifacin VIII. — Comunicazioni ed appunti:
l'. Cessi. La 'Filena' di G. A. Caccia.

Rassegna bibliograflca della letteratura italiana VIII,
9/10: A. Michieli. Spigolature foscoliane. — 11/lL^: E.
Teza, 11 Tasso e il Guizot. - li Truffi. La prima rap-
presentazione del 'Pastor Fido' e il teatro a t'rema nei se-
coli XVI e XVII.

RasseKiia oritica dtOla letteratura italiana V, 5-8: Co-
municazioni: l'ietro I'aolii Parrella, Le 'Pistole volgari'
di N Franco e il I lüiro delle 'Lettere' dcH' Aretino. - Carlo
Tommaso .\ragona. b'iscontro dantesco. — Recensioni: (iio-

vainii Rosalba. L. Grilli. Le egioghe pescherecce di .1. San-
nazaro e altrc poesie latine dei secoli XV e XVI, recate in

versi italiani. — Knrico Proto. F. Pintor. Delle liriche di
B. Tasso. — Pietro l'aolo Parrella, A. Borzelli. II cav.
G. Marino. — Bollettino bililiogratico: (i. Canevazzi, Papa
Clementc IX poeta (G. Zaccagnini). — D. tirasso. LAre-
tino e le sue commedie (F. Perito). — P. Aretino, Un
pronostico satirico MDXXXIIII, ed. A. Luzio (P. P. Parrillal.
— A. Saiza, Delle cummcdic di L. Dolce (F. Milano). —

G. A. Fabris, I primi scritti in prosa di V. Altieri; X.

Impallomeni. L' 'Antigone' di V. Altieri (M. Porena). —
F. de Sanctis. Scritti varii inediti o rari. ediz. B. Crnce:
E. Cocchia, II pensiero critico di F. de Sanctis nelV arte

e nella politica (E. Percopo). — A. Zanelli. Del pubblico
insegnaniento in Pistoia dal XIV al XVI sec. ((4. Zaccag-
nini). — C. Musatti. Drami musicali di C. Goldoni e d'altri.

tratti dalle sue commedie: E. Maddalena, Libretti del

Goldoni e d'altri: Paravia e Goldoni (F. Milano). - B. San-
visenti, Sul poema di Uggeri il Danese (L. M. Capellii. —
.\nnunzi sommari: A. Morel- Fat io . La Satire de Jovel-

lanos contre la mauvaise i5ducation de la noblesse (1787 1.

publice et annotee. — A. Fgolini. l'n poeta gnomico de
300: maestro (iregorio d' .\rezzo.

Stndi di Letteratura italiana II. 2: G. Zaccagnini. l'no

storico umanista pistoiese. — Ct. Zacehetti, l'n ignoto
secentista pugliese (D. Torricella). — F. Milano. Le com-
medie di C-i. B. della Porta.

Gitirnale Dantesco VIII (Serie III, vol II) Quad. 10. 11 : E.

Sacchi. Dante e Stazio. — 0. Bacci, Beatriee di D.inte.

— ,1. Della Ciiovanna, Gsservazioni intorno al c. XII del-

I'Inferno. — L. Perroni-Grande. Le annotazioni di G. 1..

Passerini alla Commedia di Dante. — Quad. 12: F. Arci.
Su '(ili accenni al tempo nella Divina Commedia' di E. Moore.
— (i. Agnelli. Tra 1' ottavo e il nono cerchio. — M. Marti

-

nozzi, Sovra il signiticato della visione narrata nel primo
sonetto della Vita nova. — G. Valeggia. Su di un luogo

del canto XV del Paradiso. — .1. Luisi. Xoticina dantesca.
— E. Carrara. Le Rime del Petrarca commentate da G.

Carducci e da S. Ferrari.

Liter. Centralblatt 1: P. F.. Forschungen zur roman. Phi-

lologie. Festgabe für Herrn. Suchier. — L. Fr.. Fieldings
Tom Thumb. Hrsg. v. Fei. Lindner; Shelley's Epipsyehidion
und Adonais. Hrsg. v. R. .\ckermann. — 2: -Itz- (i.. Voretzsch.

Die Compusition des Huon de Bordeaux nebst krit. Be-
merkungen über Begriff und Bedeutung der Sage. — \V. K..

C)sgood. The classical mythology of Milton's English poems.
— Gotthelf, Ilas deutsche .\ltertnm in den Anschauungen
des 16. und 17, .lahrh. - -nn-. Hoffmann. Die schles. Mund-
art. — Petsch. Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen. -

3: P. F., Haussen. Un himno de Juan Ruiz; Ders., Sobre las

Coplas 16.ÖB—1661 del Arcipreste de Hita, - (iower, Tic

complete works, ed. by G. C. Macaulay. — p.. Goethe, Elegi.

September 1823: Goethes Reinschrift mit Ulrikens v. Levetzow
Brief an Goethe. Hrsg. v. B. Suphan. — M. K.. Biese,

Goethes Bedeutung für die Gegenwart; Brass, Goethes An-
schauung der Xatur: Lorentz, Goethes Wirksamkeit im Sinne
der Vertiefung und Fortbildung- deutscher Charakterzüge:
Meyer, tioethe und das klass. Altertum; Jenny. (Joethes alt-

deutsche Lektüre. — F. Fdch.. Fischer. Goethe und Napoleon.
— p . Wuttke. Der deutsche Volksaberglaube. 3. Bearb. v

El. H. Meyer. — 4: F. Fdch., Diederich. Alphonse Daudet.
— Schönbach. Miscellen aus Grazer Hss. — -nn-, Kisch.

Nösner 'Wörter und Wendungen. — Werner, Vollendete und
Ringende. — 5: P. F., Schuchardt, Ueber die Klassitication

der romanischen Mundarten. — W. V.. Kaluza, Histor.

Granmiatik der engl. Sprache. — Freundesgaben für C. .\.

H. ßurkhardt. — p., .lonas. Erläuterungen der Jugend-
gedichte Schillers.

Deutsche Literatiirzeitung 19lX). No. öO: Kauflmann,
.\us der Schule des \\'ulfila. von Schönbarh. — Xutt.
Cuchulainn, the Irish Achilles, von Martin. — Hoffmann.
Die Schlesische Mundart, von (iusiiide. — Garnier. Zur
Entwicklungsgeschichte der Novcllendichtung Ludw. Tiecks,

von l'etsch. — Ive. I dialetti Indino- veneti dell' Istria,

von Planta. — E. H. i\Ieyer. Hadisches Volksleben im
19. Jahrhundert, von Hauffen. No. 01/52: Medwin, Lord
Byron-Erinnerungen, von Brandl. — Rigal, Victor Hugo,
poöte epique, von Tobler. — Wiese und Percopo. (te-

schichte der italienischen Literatur von den ältesten Zeiten
bis zur (regenwart, von Meyer-LUbke. — Schurtz. Urge-
schichte der Kultur, von Katzel. — Mecklenburgische Volks-
überlieferungeii, lid. II: Die Thiere im Munde des VolkiS,

hrsg. von Wossidlo. von Usi>ner. — 1901, No. 1: Houstan.
Lenau et son temps. von Walzel. — Xapier. Old Knglisl(

Glosses. von Kluge. — Fenini, Letteratura italiana dall(

origini al 1748, von Wiese. — Beiträge zur Volkskunde
(Baege. Deutsche Sprache im Spiegel deutscher V(dksart:
Oesterlen, l^eiträge zur (ieschichte der volkstümlichen
Leibesübungen; Jordan, Tod und Winter bei (iriecheu und
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Germanen) ; Pet seh . Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen

:

Schönbacli. Zeugnisse Bertholds von Kegensburg zur Volks-

kunde: V. E. H. clever. — No. 2: Leger lo t z. Her deutsche
Aufsatz auf der Oberstufe der höheren Lehranstalten, von
O. Weissenfeis. — Lieb ich . Die Wortfamilien der lebenden

huclideutschen Sprache als (Jrundlage für ein .'System der

Bedeutungslehre; von Seemüller. — The Crist of Cynewult.
edited by l.'ook. von Herzfeld. — No. 3: Kleinere altsochsische

Sprachdenkmaler. hrsg. v. Wadstein, v. Wrede. — Forschungen
zur romanischen Philologie. Festgabe für H. Suchier. von
Meyer-Lübke. — Michael. Geschichte des deutschen Volkes
vom 17. .lahrh. bis zum .\usgang des Mittelalters. Bd. II:

religiös-sittliche Zustände. Erziehung und I'nterricht während
des 13. .lahrh.. von Brandenburg.

Neue Jahrbiichei- für das klass Altertnm. Geschichte
und Liteialur III. ö u. <i, in. Heft: K. Fries. Quellen-

studien zu Shakespeares Winteruiärcheu.

Wochenschrift für klass. Philologie 17. 52; Weisweiler.
Behaghel. Der (febrauch der Zeitformen im konjunktivischen
Nebensatz des Deutschen.

Nene phil. Rundschau 2G: H Müller. Meringer. indogerm.
Sprachwissenschaft. — ('. Friesland. Fest, Der ililes

gloriosus in der französ. Comödie. — M. Ewert. Ulrich.

(harles de Villers. — Fr. Blume, Harczy. Eacines Athalie.

Eacines Britannicus. — M. Förster. Courthope. a history

of English poetry. — M. Wohlrab, Traut. Die Hamlet-
Gontroverse. — 1; K. Beckmann. Bourciez. precis historique

de phonftique" franeaise. — G. Wack. Seraler. Shakespeare's
'Viel Lärm um Nichts'. — Fei. Pabst, Boswell. The life of

>amuel Johnson. — H. Hoff schulte. Heichen. Gharles
Dickens, sein Leben und sein Wirken. — 2: H. .lantzen.
Reitterer. Leben und Werke Peter Pindars.

Zs. für die Österreich. Gj-mnasien LI. 12; Spengler. 'Wit-

kowski. Goethe.

Zs für das Realschnlwesen XXVI. 1; Subak. Koschwitz.
Anleitung zum Studium der franz. Philologie.

Der (Veschichtsfrennd Bd. LV: .1. L. Brandstetter. Bei-

träge zur schweizerischen Ortsnamenkunde.
Zs des Historischen Vereins für Niedersachsen 19(K):

Dr. med. R. Weiss. Neue Erklärungen der Namen von
einigen wichtigen Orten in Niedersachsen.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen
V. 3: Loose. 1-ieziehungen deutscher Dichter zu Meissen
— Hochzeitsgedicht von l(;4(i in Meissener Mundart.

Mitteilungen des Geschieht»- nnd Altertumsforschenden
Vereins zu tisenberg H. 16; Zwei satirische (iedichte

des 17. .lahrh.. von d. Weise. ••.Weise. Znr Geschichte
der Vornamen von Eisenberger Bürgern.

Blätter für Hessische Volkskunde II. 3: O. Schulte.
^^'eihnachten auf dem Lande in i iberhessen.

Mitteilungen und Umfragen zur bayerischen Volkskunde
Xo. 4; (I. Brenner. Ueiier Volkskunst.

Carinthia 90. H. 1—2; Satter. Volkstümliche Thiernamen
aus Gottschee. bespr. von Mätzer. — 3; F. Ir. Hann. Otto
der Rasp. Pfarrer von Obervellach. ein deutscher Dichter
Kärntens im 14. .Tahrh. — ö- (i; Hans Kerschbaum. Kirch-
tagsbräuche auf der Fellach.

Zs. des Fenlinandeums, III. Folge. No. 44; Füssener Sprach-
probe vom .labr 1200. von .loseph Seemüller.

Archiv tiir Religionswissenschaft III. 4; F. Losch, mythol.
Studien im Gebiete des Baidermythus.

Zs für bildende Kunst .\ug. 1900; .1. Mesnil. Ein unbe-
kanntes Porträt liante's aus dem Ki. .Ih.

Das liter. Echo III. 10: L. P. Betz. Literaturvergleichutig

(Beachtenswerter .ArtikelV — .\1. Brandl. .\us der Shake-
spcare-(iesells''haft.

Balt. Monatsschrift 42. 12: W. Schlüter. Die Tierwelt in

Glauben. Sitte und Sprache.

Westermanns ill. deutsche Monatshefte Dez.: H. Houben.
Karl (iutzkow und Levin Schücking. — O. L. Jiriczek.
Das nord. .Mtertuin.

Deutsche Zeitschrift 14, 8: .\. Welter. Frederi Mistral.

Der Türmer 3. . ! : Th. Schiemann. Ernst Moritz ,\rndt.

Wiener Rundscliau IV. 24: ('. Bleibtreu. Marlowe. Grabl>e
und Lenz.

Die Woche, H. 3: (i. Behaghel. Branchen wir eine .Aka-

demie der deutschen Sprache V

Allgemeine Zeitung Beilage. 276: Ein neues Werk nheu
Carlyle. — 287 : F. Friedrich. Eine neue franz. Literatur-

geschichte [über Suchier — Birsch-Hirschfeld. (k-schichte de r

Iranzüsiscben Literatur; ungerechte Kritikj. — 292: Die

deutsche Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts. —
294; L. Geiger. Die Festschrift zur Errichtung des Wiener
Goethe-Denkmals. — 1901, 9; G. Hart mann. Eine neue
ital. Literaturgeschichte. — .36. 37; C. Voretzsch. Die alt-

franz. Literatur u. ihre Behandlung in neueren Darstellungen

1 wendet sich hauptsächlich gegen die in No. 287 veröffent-

lichte Kritik Friedrichs über Suchier — Birch - Hirschfeld,

franz. Lit.L

Sonntagsbeilage zur Voss. Zeitung Xo. 7.^; .lul. R. Haar-
haus, .loh. Heinr. Voss. — .1. Haller. Petrarca. — W.
Golther. Tristan und Isolde.

Der Zeitgeist 8: Briefwechsel zwischen der Königin Viktoria

und AUr. Tennyson. Ins Deutsche übertragen und mit An-
merkungen für dentsche Leser versehen von Rud. Berger
(Berlin).

Museum Vm. 12; Kuiper. De Vooys. middelnederl. legenden

en exempelen. — Kossmaiin. Knauth. Goethes Sprache n.

Stil im .-Vlter. — Swaen. Kaluza. Histoi'. Grammatik der
I engl. Sprache. - Boekenoogen. Köhler. Kleinere Schriften

znr Jlärchenforschung.

Neder). Spectator 1900. 52: L'astiglione's Hoveling (Forts, in

1901. 1.) — 1901. 4: Salverda de Grave. Twee bestrijders

der vereenvouding van het onderwijs in de Franscbe syntaxis.

(Brnnetiere in der 'Revue des deux raondes' und Bourciez

in der 'Revue des lettres franc. et etrangeres'.)

Gids .lan. ; W. G. C. Byvanck. Inleidinir tot Shakespeare's
Hamlet II. — .1. N. v. H(alll. Goethe en Ulrike v. Levetzow.

Revue eritique 2; H. Guy. Berger. Ganchons u. Partnres
des altfranz. Trouvere .\dam de le Haie le Bochu d' .Arras.

— .A.Delboulle, La lettre Q du complement du Dictionnaire

de F. Godefroy. — H. L.. Ludwig. Lope de Vegas Dramen
1 aus dem karolingischen Sagenkreise. — 3: A. .leanroy.
;

Nyrop. Grammaire historique de la langue franeaise ; Bour-
ciez. Precis histor. de phonetique fran<;aise. — G. Dalraeyda.
Evers . (ioethes Iphigenie; K. Fischer, (ioethcs Iphigenie

3. .\ull. — 4: V. Henry, Schrader. Reallexikon der indo-

germ. Altertumskunde. — 5: E. Beauvois. Landnämabök

I

I—in. — H. L.. Lope de Vega, Los Guzmanes de Toral ö

como ha de usarse del bien y ha de prevenirse el mal. Puhbl
dal Dr. A. Restori. — E. Bourciez. Cledat. L'arri^te mini-
steriel rel. ä la simpliflcation de l'enseignement de la syntase
franeaise; t'lSdat. La question de l'accord du Participe passe.
-- L. Leger. Veselovsky, Esquisses litteraires (rnss. ge-

schrieben ; eine Reihe der .Artikel handelt über Fragen der
frz. Literatur: Villon. Racine. Chcjnier. I)audet u. s. w.l. —
Gh. Bastide. Stoffel, Intensives and down toners. .\ study
in English .Adverbs. — (?; F. Piquet. Laurin u. der kleine

Rosengarten hrsg. von G. Holz. — L. Roustan. Gruud-
mann. Die geographischen u. völkerkundlichen Quellen in

Herders .Ideen zur (ieschichte der Menschheit". — Ders..
i Schlösser. Rameaus Xeffe. Studien und Untersuchungen znr

;

Einführung in tJoethes Uebersetzung des Diderot'sthen
Dialogs.

Revue pol. et litt. 1901 I. 2; R.' Alexandre. Les mots
, qui restent (aus dem im Druck bctindliclien Supplement zu
!

des Verfassers '.Mus^e de la conversation". dessen dritte .Auf-

lage 1898 bei Bouillon erschienen isti. — G. Servieres.
Le drame de la Passion ä Oberammergau. — .1. du Tillet,
Theätre de Meilhac et Halevy, vol, 1-3. — 3; E. Faguet.
Sur Taine iaus .Anlass des 1895 italienisch und 19(10 in franz.

Uebersetzung erschienenen Buches von Barzellotti). — L.

Seche. Chateaubriand et la tombe de Pauline de Beaumont.
4. 5; F. (jregh. Le 'maitre du Feu' ((i. D'.Annunzio).

Revue des cours et Conferences IX, 12; (i. Larroumet,
Chateaubriand et les 'Menuiires d' Cutre-Tombe' II. — N.M.
Bernardin. Lc Theätre de Racine; I'liidrc. — 13; Em.
Faguet. La correspondance de Voltaire et la 'Henriade'.
—^14: (;. Lanson. L'histoire et les sources historiques dans
le '.Sertorius' de Corneille. — H. Fouquier. Le theätre de
Molii're. 'Les Femmes savantes', — 15: E. Faguet. A'oltaire

et ses comedicns. — 16: (r. Lanson. Le theätre de Corneille :

Sertorius. — L. Claretie. Lc theätre de Colle : La Partie
de chasse de Henri I\'.

Annales de la faciiite des lettres de Bordeauv et des
universites du midi, i' aivie. XXII" annee. Xo. 4. Bulletin

hispaniqne. lievne des lettres fran(;aises et etrangeres II. 4:

A. .Morel-Fatio, La 'Farsa llamada Salamantina' de Barto-
lom^ Palan.

Bulletins et niemoires de la societ^ archeoiogiqne d'Illc-

et-Vilaine, 29: L. Uecombe. Les coniediens Italiens ä
Kennes au .Will sii'cle.
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Antoloffia veneta I. .5: T. Eoberti, Lettere inedite di Gas- '

paro (jozzi al tipoyrafo G. B. Remonilini.

Bnliettino senese di storia patria VII. 1: L. Frati. Di

alcuni testi di lingna appartennti a Celso Cittadini. - 2: A.

ilarenduzzo. Notizie iutorno a Scipione Bargagli [novel-

liere senese J.
con appendlce hibliogratica.

Bnliettino storico pistoiese II, 4: D^ Froren zal. Dei sonetti

contrci il Cosmico attribuiti al Pistoia.

FanfuUa della domenica XXU. 42: V. A. AruUani. SuUe

liriche del Boiardo. — 44: G. Moriei. Ancora un raffronto

col 'letto' manzoniano. — 4(i: C. Segr^, Chaucer e Boc-

caccio.

Flegrea. Rivist« di lettere. scienze ed arti [Xapoli.

Uetken & Rocholl; das .Tahresabonnement für 24 Hefte be-

trägt L. 20.] IV. 2: F. DOvidio. II saluto dei poeti del

Limbo dantesco al reduce Virgilio. — E. ilele. Monzn
Jloliero. (I'eber Nachahmungen 31. 's in der neapol. Commiidie

des 18. .Ihs.. spez. über La Monaca fanza von Trinchera.

Nachahmunir des Tartufe).

II Salotto lilCMI. 21: D. Avancini. I romanzi dell' abate

Chiari.

Nuova Antologia oaS: \. Venturi. Benvenuto Cellini. —
l). Bacci. ."Suir autobiografia di B. ("ellini. — 694: G. A.

Cesareo. La fantasia dell' Ariosto. — 695: E. De Amicis.
11 "libro della spesa' di Silvio Pellico. — A. Bezzi. 11 vero

scopritore del ritratto di Dante in Firenze. — 16. Sept. :
(4.

Carducci. A proposito di certi sonetti di G. Parini. —
16. Oct.: A. Calza. l'n poeta veneziano. i.^ttileo Sarfatti).

RassejEna nazionale 116: F. Bartoli. Testi e Leopardi. —
R. Ricci. La Divina Commedia nella rivolnzione italiana.

Rivista delle ßiblioteche e degli Archiv! .XI. 7—9: A.

Scafi. Voltaire. Pezzana. Peels.

Rivista d' Italia 10: C. Arlia. Di un verso del Giusti. —
E. Sicardi. Attorno al Petrarca e a Laura.

Rivista niensile I. 5. 6: S. Pellini. Guerrazzi e Bertani nel

1864. — G. Bianchini, Lettere inedite di L. Carrer. —
V. Finzi. Lettere inedite di Alessandro e Carlo Poerio.

Rivista moderna di cultura III, 7. 8: Sterkmann. Dante

e la modernitä.

Neu erschienene Büclier.

An English Miscellany presented to Dr. Furnivall in honour

of his seventv - tifth birthdav. Oxford. Clarendon Press.

London. Frowde. 8». X. .öOO S. With portrait of Dr.

Furnivall and ten plates. 21 sh. (Inhalt: 1. G. S. to F.

.T. F. — 2. Stopford A. Brooke. To F. .1. Furnivall. — 3.

H. C. Beeching. a note upon Wallers Distich. — 4. H.
Bradley. Some prehistorie river-nanies (a Bunch of Gnesses).

5. \. Brandl. 'on the dictes and sayings of the philosophers'.

— 6. .1. W. Bright. concerning grammatical ictus in English

verse. — 7. K. D. Bülbring. E and ,£' in the Vespasian
Psalter. — 8. P. Butler, a note on the origin of the

liturgical drania. — 9. W. A. Craigie. the gospel of Xi-

codemns and the York Mystery Plays. — 10. .1. Earle. The
Place of English in Educatiun. 11. E. Einen kel. On
the historv of the j--genitive in the English language. —
12. (»1. EÜon, Judith 1—121. — 13. Ew. Flügel. Xicholas

Idalls Itialogues and Interludes. — 14. MaxFiirster. two
notes on Old English Dialogue Literaturo. — 15. R. Garnett.
The Romance of the Lily. — 16. J. Gollancz. The C^uatre-

foil of Love : an alliterative religious lyric. Xow hrst ed.

from .\dd. Ms. British Museum 31.04-J. with Collatinns from

.\dd. Ms. A. 106 Bodleiau library. — 17. Fr. B. (iununere.
The sister's son. — 18. .T. M. Hart. Rhetoric in the Trans-
lation of Bede. — 19. G. Hempl. The English rivcr-names:

'Rea. Kee. Rhec' etc. — '20. J. B. Hennenian. Barnfield's

Oäe-.'As it feil upon a dny'. — 21. C. H. Herford. .V scene

from Ibscn's 'Love's Comedy'. — 22 F. Holthauscn. Eraen-

dations to the Text of Havelok. — 23. ,1. .1. .lusserand.
a note on Pugeants and 'Scaffolds Hye'. — 24. W. P. Ker.
Panurge's Knglish. — 2.ö. Fr. Kluge. .^nglo-Saxon Etymo-
logios. — 26. K. Koeppel. Tautological Compounds of the

English Language. — 27. .\. F. Leach. Sonic English Plays

and Players I2i(l ir)48. — Sidney Lee, Shakespeare and
the Elisabethan Playgoer. — 29. Mark H. Lid de II. A new
source of the 'Parson's Tale". — 30. H. Logenian. 'Tliis

too too sulidjlisli'. — 31. M. W. MacCallum. The authorslüp
of the early 'Hamlet'. — ,32. \V. S. McCorniick. another
Chaucer Stanza'^ — 33. Frank .lewett .Mather, on the dato

of the 'Knight's Tale'. — M. Alb. Matthews, The word

'vendue'. — .3.0. W. E. Mead. Colour in the English and
Scottish Ballads. — 36 G.C.Moore Smith. Shakespeares
'Kiiig .lohn' and 'The Troublesome Raiirne'. — ;i7. E. E
Morris. The Pliysician in Chaucer. — 38. Lor. Morsbach.
An English Deed of 1376. — 39. .A. S. Xapier. Contributioiis

to Old English Literature : a) .\n Okl English Homily ou
the ribservance of Sunday: b' The Franks Casket. — 40.

G. Xeilson. Three Foot.notes. — 41. G. Paris. Sur 'Amadas
et Idoine". - i>. F. Y. Powell. Beowulf and \Vatanabe-
no-Tsnna. — 43. R. Priebsch. .lohn Audelay's Poem on
the Observance of Sunday. — 44. W W. Skeat, 'Andreas'
and 'Fata Apostolornm'. — 45. W H. Stevenson. The
Introduction of PJnglish as the Vehicle of Instruction in

English schools. 46. H Sweet. .\ source of Shelleys
'Alastor'. — 47. Paget Toynbee. Benvenuto da Imola and
his Comraentary on the 'Divina Commedia'. — 48. A. W.
\Vard. 'Tewrdanck' and 'Weisskunig' and their historical

interest. — 49. Rieh. Wülker. The Early English Text
Society in Ciermany. — Bibliography of F. .1. Furnivall. —
The Commemoration of Dr. Furnivall's Birthday.

Breal. Mich.. Semantics: Studies in the science of meaninL'.

Transl. by Mrs. Henry Cnst. With a preface by .1. P. Post-

gate. London. W. Heinemann. LXVl. 341 S. 8».

Grttnbaum. M.. Gesammelte .Aufsätze zur Sprach- u. Sagen-
knnde. Hrsg. v. F. Perles. Berlin. S. Calvary & Co. gr. H"

XVIII. 600 S. M. 12.

Ki'ih'er. Rh.. Kleinere Schriften. I. Zur Märchenforschunii.
IL Zur erzählenden Dichtung des Mittelalters. III. Zur
neueren Literaturgeschichte und Wortforschung. Hrsg. von
.loh. Bolte. Berlin. Felber 1898. 1900. 3 Bde. XIL 6l.»s

XII. 700; XV. 6.39. 8». M. 14. 16. 16. [Mit dem :^. Band.
ist diese Sammlung der kleineren Schriften R. Köhlers ab-

geschlossen, durch deren Herausgabe sich .Toh. Bolte den
wärmsten Dank der Fachgenossen verdient hat. Erst diese

Sammlung vermittelt eine rechte Vorstellung von der viel-

seitigen wissenschaftlichen Thätigkeit und dem reichen

Lebenswerke Rh. Köhlers, und sie wird sicher dazu beitragen,

wie der Herausgeber wünscht, das Andenken des allkundigeu.
bescheidenen Gelehrten bei der Nachwelt in Ehren zu er-

halten. Ein Inhaltsverzeichnis der H Bde. wird den Lesern
des Literaturblatt's nicht unwillkommen sein. Bd. 1:1.
•Sage. Fabel und Legende. 2. Einige .\nmerkungen zu F.

Panzers Bayerischen Sagen und Bräuchen. 3. l>ie dankbaren
Toten und der gute Gerhard. 4. Zu dem Märchen von dem
dankbaren Toten, ö. Zum Guten Gerhard. 6. XachtraL'

zu 'Doktor .\llwissend'. 7. Zu dem Märchen von der Lebens-
zeit. 8. Literatur der Volksmärchen: Baring-Gould. Bladr.

Toeppen. Peter. Schneller. Strackerjan. Leibing. .\sbjörnseii

og iloe. Möller. 9. Ein anscheinend deutsches Märchen vou
der Xachtigall nnd der Blindschleiche und sein französisches

Original. 10. Tom-Tit-Tot. 11. Zu Rabelais. 12. Volks-
märchen aus Frankreich: Moncaut. Beauvois. Du M^ril,

Champtleury. 13. Volksmärchen aus der Landschaft Forez
in Frankreich. 14. Zu Carnoy. Contes populaires reeueillir-

ä Warloy-Baillon ou ä Mailly. 15. .\nmerkungen zu BUni.

Contes populaires de la (iascogne. 16. .\nmerkungen zu
Luzel. Contes bretons: Koadalan: Les trois frisres, ou le

Chat, le coq et l'^chelle; Les trois tilles du boulanger. ou

Feau qui danse. la pomme qui chante et l'oiseau de v^riti :

Le pape Innocent. e,t histoire de Christic; Fanch .^couarnec

Le paiu changfi en une tHe de mort. 17. l'eber Campbell

s

Sammlung gälischer Märchen. IS. .\nmerknngen zu Lang.
Scotch Tales: Rashin Coatie: Xicht. Xought. Nothing. 19.

.\nmerkungen zu Widter und Wolf. Volksmärchen aus

Venetien. 20. Italienische Volksmärchen: H. Grimm. Tezn.

De Gubernatis. Cliieco. 21. Leber .\. de Gubernatis, Xo-

velline di Santo Stefano. 22. Das Rätselmärchen von dem
ermordeten (ieliebten. 23. Leber Finamore. Tradizioni po-

polari abruzzesi. :!4. Riseontri alla tiaba rovignese El

poüliso e 1 paducio. 2ö. l'eber XeohcUenika .\nalekta 1.

26. Leber B. Schmidt. Griechische Märchen. Sagen und Volks-

lieder. 27. .\nmerkungen zu (L Meyer, .\lbanische Märchen.
28. I'ngarische und walachische .Märchen. 29. Leber Chodzko,
Contes des paysans es des patres slaves. .''0. .\nmerkungen
zu .lagic. .Vus dem siidslavischen Märchenschatz. 31. Ne
frapper (|u'un seul coup. 32. Der undankbare Sohn un<l die

Kröte. 3H. Vergleichende Bemerkungen zu dem litauischen

. Märchen von dem listigen Menschen und dem dummen Teufel.

34. Eine litauische Sage nnd das deutsche Volksbuch von
Kortunatus. 35. Nasr-eddins Schwanke. .36. l'eber .lülg.

Mongolische Miircheu. 37. L'eber Steere, Swahili Tales. 38,
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leber Ötcele. An Eastern Love-Stury. Kusa .latakaya. 89.

Anmerkungen zu Schiefner. .-Vwarische Texte. 4(1. I'eber

iiriinhaum. .Tüdi.scli-deutsehe Chrestomafie. Xuchträife. Ver-
zeichnis der luiutiLfer antreführten Märchi nsammhingen. tiach-

legister. — Bd. 2 : .\. (i eist liehe Lehre und i'.et rächt ung.
1, Adams Erschaffung aus acht Teilen. 2. Die Erde als

jungfräuliche Jlutter. o. ()M(^ im ilenschenangesicht. eine

Parallele. 4. Pie rngleicl>heit der menschlichen (iesichter.

.1. Der Leviathan am Angel. 6. Der Fisch Celehrant. 7.

I >as Grab und seine Länge. S. Der Spruch der Toten an
lue Lebenden. !). Ein Bild der P^wigkeit. 10. Die stärksten
liinge. 11. Taliesin's Little World. 12. Zum Spruch vom
.\agel im Hufeisen. IH. Bild und Spruch von den ver-

schiedenen Ständen im menschlichen Leben. 14. Das Schick-

salsrad und der Spruch vom Frieden, l.ö. Ein Gedicht von
der (Tcrechtigkeit. B. Legenden: 1(1 a. Zum Spruch vom
König Ezel. 16 b. In die Hand, nicht in die Speisen schneiden.

17. Zur Legende von der Kiinigin von Saba oder der Sibylla

und dem Kreuzh(dze. 18. Zu einer Stelle in l'lrichs von
Eschenbach Wilhelm von Wenden. 19. Zu einer Stelle des

altenglischen Gedichts von der Kindheit .lesu. 20. Perchfe

gli uomini non sanno piii. quando devono niorire. 21. Zu
einem Spruche Meister Rumelants i Petrus und der Er-
trinkende). 22. Mittelalterliclie Ansichten über die Träger
des Namens Petrus. 2'-i. Von den zwei Sankt .lohannsen.

24. Zur Ikonographie der heiligen Martha. 25. t^uellc-n-

nachweise zu Hugos von Langenstein Murtina. 2H. (Quellen-

nachweise zu Richard Kolles von Hampole Gedicht 'The
Pricke of (.'onscience'. 27. Die Legende von den bilden

treuen .lacobsbrüdern. ?Sa. Zur Legende von (iregoriiis auf

dem Steine. 28 b. Eine koptische Variante der Legende von
Gregorius auf dem Stein. 29. Zur Legende vom h. Albanns.
30. Ueber D'Ancona. La Itggenda di Vergogna. 31. La
leggenda di prete (iinstino. : 2. Der nackte König. 3 a-b.

Die Legende von dem Kitter in der Kapelle. ri4. L'Ame en
gage. 3n. Zur Legende vom italienischen Herzog im Para-
diese. ?6. Leggenda di un sant' uomo brnciato e rigenerato.

37. Ueber Knust, Dos obras didäcticas. ('. Heldensage: H8.

7.U Anthes. Das deutsche Hildebrandslied und die iranische

Sohrabsage. H9. Ueber Casati. Kichars li biaus. 40. Der alte

Hildebrand als Puppenspiel. 41. Eine Satre von Theoderichs
Ende in dem Libro de los enxemplos. 42. Zu der altspan.

Erzählung von Karl dem (Trossen und seiner Gemahlin
Sibille. 43 a-b. Erbagast, der aller Diebe Meister ist. 44.

La nouvelle italienne du Pretre .Tean et de l'empereur F'red^ric

et un recit islandais. 4.5. Ueber ein Meisterlied von dem
roten Kaiser. 4(i a. Sagen von Landerwerbung durch zer-

schnittene Häute. 46 b. Eine serbische Kuhhautsage. 47.

Eine römische Sage ( von der Tötung der Greise). D. Höfisches
Epos und Schwankdichtung. 48a. Tristan und Isolde

und das Märchen von der goldhaarigen Jungfrau und von den
Wassern des Todes und des Lebens. 48b. Zu Tristan (I las

kühne Wasser i. 49 a-b. Koter Wein leuchtet durch den
weissen Hals. .50. Das altdeutsche (iedicht 'der Busant' und
das altfranzösisehe 'L'escouHe'. .51. Ueber Wesselofsky. Le
dit de l'empereur (.'oustant. ö2. Die Beispiele aus Gi schichte

und Dichtung in dem altfranzösischen _Koman von (jirart

von Eossillon. .53 a-b. Le conte de la reine (|ui tua son
senechal. .54. Ueber .Mussalia. Eine altfranzösische Hand-
schrift. 55. Ueber den Trattato della Superbia e morte di

Senso. .5fi. La Fabula del Pistello da lagliata. .57. Zum
Fabliau vom Stadtrichter von Aquileja. .58. Zu der Er-
zählnng Adams von Gobsam 'The Wright's chasto Wife'.

59. Zu v. d. Hagens (iesamtabenteuer nr. (i3 iPrinzess und
I'ummling). (iO. Der Maler mit der schönen Frau. 61. Zu
Dietrichs von (ilczze Gedicht 'Der Borte'. 62. Ein Weib und
drei Liebhaber. 6'. Das Spiel von den sieben Weibern, die

sich nni einen Mann streiten. 64. Kosenblüts Disputaz eines

Freiheits mit einem .luden. 65. How the Plowman lerncd

his Pater noster. E. Novellen: 66 a. (iriselda. ()(>b. Die
(iriseldis- Novelle als Volksmärchen. 67. Ueber Zambrini,
Libro di novelle antiche. 68. Ueber Zambrini. Novellette di

San Bernardino. 69a. Italienische Novellen. 6!)b. .An-

merkungen zu (i. Sercambi. 69c. Vergleichende Anmerkungen
zu einigen Novellen Sercainbis. 70. Uelier I'apanti, Dante
secondo la tradizione. 71. Erklärung zweier Bilder Harto-
lomeo Montagnas. 72. Zur Mägus-Saga. 73. Sainte Tryphine
et Hirlande 74. Die deutschen \'olksbüchi r von der Pfalz-

grätin (ienovefa und von (hr Herzogin Hirlanda. 75. Stern.

Ich schätz nein; ein NoviUenstrauss des 15. .lahrhunderts.

76. Eine türkische Version dir (nndemnatio Uvac. Nach-

träge. Register. — Bd. 3: A. Zur neueren Literatur-
geschichte: 1. Eine Stelle in Ariostos (Orlando furioso und
Nachahmungen derselben (Das vom Sterbenden nicht vollendete

Wort). 2. I'eber (iuerrini. G. ('. Croce. 3. Zu Eulenspiegel.

4. Zu dem Gedicht von Hans Sachs 'Die achtzehn Schön
einer .Jungfrauen'. 5 Zu den zwei Sprüchen von Paris.

(). Das älteste bekannte deutsche Sonett und sein italienisches
( irii;inal. 7. Zu Shakespeares The Taming of the Shrew.
8. Einige Bemerkungen und Nachträge zu A. Colins 'Shake-

speare in (iermany'. 9. Micliael Caspar Lundorfs Wiss-
hadisch Wiesenbrünnlein. 10. Joh. Mich. Moscherosch und
sein 'Sprachverderber' und 'Der tentsche Michel wider alle

Sprachverderber'. 11. Zu zwei Stellen der Simplicianischen

Schriften Grimmeishausens. 12. Zwei angeblich noch un-

gednickte Gedichte Gellerts. 13. Zu Lessings Grabschrift

auf einen (-iehenkten. 14 a-b. Zu Lessings Gedicht 'Das

Muster der Ehen". 1.5. r)ie (Quelle von Wielands Hann und
Gulpenheh. 16. 7u Wielands Clelia und Sinibald. 17. Adams
erster Schlaf. 18. Herders Legenden 'Die ewge Weisheit'

und 'Der Friedensstifter" und ihre (Quellen. 19. Goethiana.

20a. Harlekins Hochzeit und (ioethes 'Hanswursts Hochzeit".

'20 b. Kilian BrustÜeck. 21. Ein Brief (ioethes an Alessandro

Poerio und Aufzeichnungen des letzteren über seinen persön-

lichen Verkehr mit Goethe. 22. Goethe und der italienische

Dichter Domenico Batacclii. 23. Schiller und eine Stelle ans

Tausend und einer Nacht ivom WundervogcL. 24 a-b. Die
(Quelle von Bürgers 'Lenardo und Blandine'. 25. Deutsche
Uebersetzungen eines Leonardo da Vinci zugeschriebenen

Sonetts. 26. Ueber den Stoff von Zacharias Werners 'Vier-

undzwanzigstem Februar". 27. Ueber Grässe. Die Quelle des

Freischürz. 28. Ueber Elberling. ( )ehlenschläger. '-'9. Mörikes
(iedicht an den Schlaf und seine Vorläufer. 30. Eine Schopen-
hauer-Anekdote. B. Zur Volksdichtung iLied. Spruch.
Rätsel. Sprichwort): :il. Ein bolognesisches Lied aus dem
IH. .Tahrhurdert. 32. 'Gci. oci" als Nachtigallengesang. H3.

Zu F. Wolfs Proben portugiesischer und catalanischer Volks-

romanzen. 34. Zur Volksliederliteratur (Der heimkehrende
(.Jatte). 35. Ueber Luzel. Gwerziou Breiz-Izel IL 36. Ueber
Reifferschcid. Westfälische Volkslieder. 37. Ueber Tobler.

Schweizerische Volkslieder I. 38. Vom Fortleben der Seelen

in der l'Hanzenwelt. ?!9. Das Lied von der verkauften
Müllerin. 4(la-b. Und wenn der Himmel war Papier. 41.

Seh Walbensprache. 42 a-b. Ein altes Kindergebet. 4 '. Italien.

Nachtgebete. 44. Ueber Dunger. Kinderlieder und Kinder-
spiele. 45. Der Bauer schickt den .läckel aus. 46. Die
Pehlevi-Erzählung von Gösht-i Fryänö und der kirgisische

Büchergesang 'Die Lerche'. 47. Um Städte werben in der
deutschen volkstümlichen Poesie besonders des 17. .Jahr-

hunderts. 48. Ueber Toppen. Volkstümliche Dichtungen.
49a-c. Mich wundert, dass ich fröhlich bin. .50 a. Weid-
sprüche und .lägerschreie. 50b. Aus Lorbers (iedichte 'Die

edle .lägerei' .5()c. Ueber Grässe. .Tägerbrevier. 50d. Aus
Schmidlins Ballet 'Der sieghafte Hymen'. 51. 42 alte Rätsel

und Fragen. 52. Zu Zs 20. 250 (Rätsel Reinmars von Zweterl.
53. Weinende Augen haben süssen Mund. 54. .lammerlernt
weinen. .55. X für U 5(>. Ein Engel flog durchs Zimmer.
C. Zum Aberglauben und Volksbrauch: 57. Zum zweiten
Jlerseburger Zauberspruch. 58. Segenssprüche. .59. Der
Himmel mein Hut. die Erde mein Schuh. (iO. Schildwachts-

bücher. 61. Zur Sator- Arepo- Formel. 62. Die Zacharias-
Inschrift zur Abwehr der Pest. 63. Die .\nanisapta-Inschrift.

64. Le diablc et les rognures dondes. (Jö. Der weisse, der
rote nnd der schwarze Hahn. 6(i. Ueber The Folk-l.ore

Record I. 67. Ueber Geverland. I'"ra en svunden Tid. 68.

Nachtrag zu den lateinischen Versen von der Schafzucht.

69. Der Mann im Mond und eine Stelle in S. Rowleys 'When
you See me. you know me". 7(1. Der Teufil und der Wind.
71. Das .lohannisfest. 72. Up der Hut werpen. 73. Die Ziege
als Hochzeitsgeschenk 74 Zum Holen der Speckseite. 75.

Des Kaisers Bart wachsen hi'iren. 76. Die Haut versaufen.

D. Zur Wortforschung: 77. Zu den deutschen .Vppellativ-

namen. 78. Schilteijürger als Name des Todes 79. Kose-
garten. 80. Cornelius. 81. Dürängeln. 82. Kunzenjägerspiel.
83. Witt« Stock. 84. Rosen und Blumen. Nachträge.
Register. 1

Miissarani. T.. Storia e fisiologia dell' .Vrte di ridere. Storia.

Fiaba. Commedia, Satira, Xovella, Prosa e poesla umoristica.

Volume I. L' .AnticJiitä ed il Medio Evo. In-Ki".. di pair.

XIV. 408. fr. 4.50. Volume II Dal Risorgimento delle Icttere

in iMirojia all' apogeo e alla decadenza. di pagine5'2(). fr. 5.50.

Mailand, Hocpli.
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ilauthner , Fritz, Beiträge zu einer Kritik d. Sprache. 1. Bd.
Sprache und Psjxhologie. Stuttgart. Cotta. 8°. II. 12.

Amira. K. von. Grundriss des germanischen Eechts. Der
zweiten verb. Antl. 2. Abdruck. Strassburg. Triibner. Lex.S".

VI. 184 S. M. 4.

Brandes, (r.. Die Liter'itur des 19. Jahrb. in ihren Haupt-
striimungen. 2. Bd. Die deutsche roniant. Schule. 2. Aufl.

Leipzig. Veit u. Co. gr. 8". V. 400 S. M. 7.50.

Bücherei, allgemeine. Hrsg. v. der Österreich. Leo-üesell-

schaft. Xeue Folge. No. 4-8. Stuttgart. J. Roth. 12».

M. -.20. [4—8. Kralik. Kich. v.. Das deutsche Uötter- u.

Heldenbnch. I. Die Amelungensage , Hugdietrich , Ortnid,
Woltdietrich. Amelung. Gesammelt u. erneuert. 312 S.]

('ramer. F.. Kheinische Ortsnamen ans vorrömischer und rö-

mischer Zeit, Düsseldorf. Lintz. S". V. 173 S. M. 3.

Gabriel. A.. Friedrich von Heyden mit besonderer Berück-
sichtigung der Hohenstaufendichtungen. Diss. Breslau 1900.

51 S. 8». Leipzig. F'ock.

(xoethes .ausgewählte Gedichte. In chronologischer Folge
mit Anmerkungen hrsg. von Otto Harnack. Braunschweig,
Vieweg & Sohn. Kl. 8». JI. M.

Grimm. .1. u. W.. Deutsches Wörterbuch. 10. Bd. 5. Lfg.
Sicher—Sieijen. Bearb. v. 31. Heyne. Leipziff. Hirzcl. Lex.-'.

Sp. 721-912. 31. 2.

Groschupp. H.. Die i^prache .Johann Christian Günthers. Ein
Beitrag zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache.
Diss. Leipzig UKlO. 98 S. 8».

.lahrbuch der (xrillparzer-Gesellschaft. Hrsg. von Carl Glossy.
X. .Tahrg. Wien. Konegen. 8°. M. 10.

Kip. H. Z., Zur (reschichte der Steigerungsadverbien in der
deutschen geistlichen Dichtung des 11. u. 12 Jahrhunderts.
Diss. Leipzig 1900. 100 S. ' gr. S».

Klnge. Fr.. Rotwelsch. Quellen und Wortschatz der Gauner-
sprache und verwandten Geheimsprachen. I. Rotwelsches
Qnellenbuch. Strassburg. Trübner. 8». VIII. 480 S. M. 12.

Loewer. C. . Patristische Quellenstudien zu Freidanks Be-
scheidenheit. Diss. Leipzig 1900. 49 S. 8".

Panzer. Fr.. Hilde - Gudrun. Eine sagen- und literatur-

geschichtliche Untersuchung. Halle, Niemeyer. 8». 452 S.

M. 12. [Berichtigung zu Litbl. XXI. Sp. 393. ZI. 7.]

IJegeniter, E.. Karl Franz Romanus Ein Beitrag zur Ent-
wicklungsgeschichte des deutschen Lustspiels im 18. Jahrb.
Heidelberger Diss. Berlin. Mayer & Müller, gl'. 8". III.

(J7 S. M.'^l.i;!!.

Reich el. E., (iottsched der Deutsche. Dem deutschen Volke
vor Augen geführt. Berlin, Gottsched- Verlag, i". XIX.
115 S. mit 1 Bildnis. M. 12.

Sahr. J., Das deutsche Volkslied. Leipzig. G. J. Ciöschen.

M. -.80.
Schaer, .Alfr.. Die altdeutschen Fechter und Spielleute. Ein

Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Strassb., Trübner.
8". M'. 5.

Schmidt, Erich.. Charakteristiken. 2. Reihe. Berlin. Weid-
mann, gr. 8». VIL 326 S. M. 6. [Inhalt: Der christliche

Ritter. — Tannhiiuser. — Das Schlaraffenland. — Hans
Sachs. — Cyrano de Bergerac. — Clavijo. Beaumarchais.
Goethe. — Goethe und Frankfurt. — Prometheus. — Pro-
serpina. - Das Miidchen von Oberkirch — Kleine Blumen,
kleine Blätter. — Goethes Balladen. — Sophie Cirossherzogin

von .Sachsen. — (justav v. Loeper. — Eduard v. Simson. —
Gustav I'reytag. — Theodor Fontane. — Volkmar Stoy. —
.\us G. Kellers Briefen an J. Bächtold. — Zu Platens Säcu-
larfeier. — Zu Iiiiniermans Säcularfeier. — Marie v. Ebner-
Eschenbach. — Rudolf Lindan. — Zur .Abwehr (Sprach-
verein; Gothecultus; Hamerljngi.J

Schmidt, Frdr.. (loethe's Vorfahren in Beika, Sangerhausen
H. .\rtern u. des Dichters Beziehungen zu .\rtern. .Allstedt.

Tilleda u. dem Kyffhäuser. Sangerhausen 1900. 8". 32 S.

-W.
Sosnosky. Th. v, Die deutsche Lyrik des 19. Jahrh Eine

poet. Kevue. zusammengestellt von v. .'^. Stuttgart. J. G.

Cotta. 8" XVI, 464 S. M. .5.

Türck, Herrn.. Eine neue Faust-Erkliirung. Berlin. (». Klsner.

i;«)!. 82 S. 8». .AI. 1.

Weilen, .\. v.. Zur Wiener Theatergeschichte. Die vom .lahre

l'j29 bis zum Jahre 174(1 am Wiener Hofe zur Aufführung
gelangten Werke theatralischen Charakters und Oratorien.
Wi( n. Holder. M. 2 20.

Weilbrecht. ('.. Deutsche Literaturgeschichte des 19. .lahrli.

2 Tic. G. J. Göschen. M. —.80.
Wunderlich, Herrn.. Der . deutsche Satzbau. 2. vollst, um-

gearbeitete Au«. 1. Bd. Stuttgart. Cotta. 464 S. 8". M. 9.

Burkart. E. .A.. Stephen Hawes 'The pastime of Pleasuie',
allegoiical poem. Diss. Zürich 1899. 00 S. 8».

Bums. Robert. Poems. Edit. by J. A. Manson. 2 vols. New i

ed. 8vo. London. Black. 5/

— — 'Chloris'. A Reminiscence. By James Adams. With
Facsimile of Poem. 'The Song of Death'. in the Poets Hand-
writing. (_'heap ed. Cr. 8vo. sd., pp. 187. Glasgow. Morison
Bros. 6 d.

Byron. Works: Lettres and Journals. Vol. V. edited by R.
E. Prothero. New and enlarged edition. London. J. Murray.
8". 6 sh.

Chaucer Society. First Series XCI. Specimen of all the
accessible uuprinted niss. of the Canterbury Tales. The
Doctor-Pardoner Link, and Pardoner's Prologue and Tale.-

Pnt forth by F. ,1. Furnivall. PartV: A Six-Text. Three
Mss. and three Prints from Mss. With an Introduction by
John Koch. London. Ivegan Paul, Trench. Trübner >.^ Co.
1898. XX. .59 S. 4».

Deutschbein, M. . Dialektisches in der angelsächsischen
I'ebersetzung von Bedas Kirchengeschichte. Diss. Leipzig
1900. 38 S. 8».

Grieb-Schröer. Engl. Wörterbuch. 31.— 34, Lief. Betviis—
Iri/end.

Hardv. A. K.. Die Sprache der Blickling Homilien. Dis?
Leipzig 1899 124 .S. 8°.

Hertel. H.. Die Xaturschiblerunsren in Walter Scotts Ver^-

I

dichtungen. Diss. Leipzig 19(t0. 88 S. 8».

i Keats. John, The Complete Works of. 5 vols. Vol. 2. Lamin .

Isabella. &c.. Posthumous Poems to 1818. Edit. by H. Buxtoii

; Forman. Cr. 8vo. pp. vii-248. Gl.isgow. (iowans & Gray;
London. E. B. Johnson. 1/; 2/

I Kunst. Die. der Polvglottie. Bibliothek der Sprachenknnde.

j

Wien. Hartleben. 69. Tl. 12». 31. 2. [69. Sokoll. E.. Lehr-

(
buch der altenglischen (angelsächsischen) Sprache. 3Iit Be-

I

rücksichtigung der geschichtlichen Entwickelung dargestellt.

I

VIII. 183^8.]

Ludwig. (_•., Shakespeare-Studien. 3Iit e. Vorbericht u. sachl.

Erläuterungen v. M. Heydrich. Mit Ludwigs Portrat nacli

e. Zeichnung v. L. (iev. Orig.-.\usg. 2. .\utl. 8». LXXXA'.
403 S. Halle. (Tcsenius. 31. 6.

Marlowe's Tragical History of Dr. Faustus and Greene's
Honourable History of Friar Bacon and Fiiar Bungay. Edit.

by Adolphus William Ward. 4"' ed. Revised and enlargefl.

Cr. 8vo, pp. 488. Oxford. Clarendon Press, (i/ß

Miller-Scott. A.. L'eber das Verhältnis von Drydens 'State

of Innocence' zu Jliltons 'Paradise lost". 67 S. 8°. Hall.

,
Dissertation.

!
3Inret-Sanders. Engl. Wörterbuch II. 19. 20. Scheiben—

Stimmen.
Murray, A. H.. New English dictiouary on historical prin-

ciples. Vol. IV. Gredi—Gijzzern. Vol. \. Invalid— )tic.

London, H. Frowde. 4". 5 sh.

Palaestra. Lntersuchungen u. Texte aus der deutschen n.

engl. Philologie. Hrsg. v. A. Brandl u. E. Schmidt. Berlin,

3Iayer & Müller. [IX. 3Iüller. 1!.. rntersuchungeu über di.

Xamen d. nonlhumhrischen LiberVitae. XVI. 18(> S. M. 5. .50.

— XV. Vsuniliras. hrsg. von J. Zupitza u. (L Schleich Vni,
128 S. M. 4.] •

Rhys. John. Celtic Folklore: Welsh and Manx. 2 vols. 8vo.

pp. 448. 320 Oxford, ('l.arendon Press. 21/

Öchulbibliothek. Französische u. englische. Hrsg. v. O. E.

K. Dickmann. Reihe B: Poesie. 1.5. Bd. Leipzig. Renger
gr. 8". M. 1.30. [15. Shakespeare. Julius Caesar. A traged.\.

Für den Schulgebrauch erklärt v. E. Penner. 2. .AuH. XXVI,
99 8. M. 1.30.]

Shaksperes Macbeth. Tragödie in fünf Akten übersetzt von
Fr. Th. Vischer. 3Iit Einl. und .\nmerlvungen herausgegeb.
von Herrn. Conrad. Stuttgart. Ciitt:i, 8"." 3L 1.

Sonics. Richard. \ Oictioiuiry of English Synonyms and Syno-
nymous or Parallel Expressions. Designed as a Practical

Guide to .\ptness and \'ariet,j' of Phraseology. New ed..

revised and enlargid by George H. Howison. 8vo. pp. 4.56.

London. Warne 7/6.

Worden. J. Perrv. Leber Longfellows Beziehungen zur deut-

schen Literatur." 39 S. 8». Hall, Diss.

Wüllenweber. .\lb., Mrs. Centlivres Lustspiel 'Loves Contri-

vance' und seine (Quellen. 43 S. 8». Hall. Diss.

.\rnould. L.. In gentilhomme de lettres au XVII» siicle.

Honorat de Bueil. seigneur de Hacan. Nouvelle edition, cn-

tiO'rement revue et abregee. In-8°.. XI. III. ."i(i5 p, avec grav.,

tableau geiu''alogiijue et mnsi(|ue, Paris, lilir. Colin.

.\rte. Scienza e Fede ai giorni di Dante. Conferenzc Dan-
tesche tonnte a cnra de! Comitato Milanese della Societä.
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Uantesca italiana nel l[n('( 'VC. [Gaetano Negri. Prefazione
— T'asquale Del (riurlice. La feiirlalitä italiana nel du-

i^cnto. — Nino Taniassia. Vita di popolo nei secoli XIII
f XIV. — Luitri Rocca. II papato e la t'hiesa nel secolo

XIIL — Paul ."^abatier. ."^aint Francois d'Assisi et le mou-
vcmcnt relifiienx au tveizieme siecle. — Feiice Tocco, Le
cnrrenti del pensiero filosoficn nel dugento. — Michele
Scherillo. Dante e In studio della poesia classica. — Fran-
rcsco Xovati. Vita e poesia di Corte nel dugento. —
Francesco Flamini. Pocti e poesia di popolo ai tempi di

Dante.] Mailand. Hoepli. 1 Bd. kl. 8». .%ö p. Mit 12
lllustr. u. neuem unediertcn Dante-Portrait. fr. 6.50.

Fiardoux. .T.. De Walterin Mappio. thesim Parisiensi Uni-
versitati proposuit .1. Bardonx. In-S»., XII. 208 p. Cou-
lommiers, impr. Brodard. IHOii.

Becker. Phil. Ang.. Marsjuerite duchesse d' Aleneon et

Guillanme Bi'iconnet eveque de Meanx d' apres lenr corre-

spondancc manuscrite (1.521—1524). Paris 11)01. 172 S.

8». Estr. du Bulletin de la ."^ociete de l'Histoire du Pro-
testantisme francais et de la Revne de thOologie de Mon-
tauban. 1900.

Bihlioirraphie raisonnee de l'Argot et de la langne verte

en France du XV« au XX« siecle. Par E. Yve-Plessis. Fn
beau volunie in-8» Jesus, de 181) pages. Paris, H. Daragon.
P. Sacquet. fr. 2.50.

Bode. H., Svntaktische Studien zu Eustache Deschamps. Diss.

Leipzig 1900. 90 .•<. 8».

Carteggio fra Aless. Manzoni e .\ntonio Eosraini raccolto e

annotato da Giiilio Bonnla. Miliino. Cagliati 1900.

Castets, F.. Bourdalone. In-S".. 86ß p. Montpellier, imp.
Delord-Boehm et Martial. 19l)l). (Academie des sciences et

lettres de Montpellier. Mi'moires de la section des lettres

2« sfrie. t. 4. Xo. 1.]

Cipolla, C'ort.. Lazione letteraria di Niccoln V nel rinasci-

mento. Frosinone. tip. Stracca 1900.

Cordier. H. Xotules sur Chateauliriand. In-S".. 12 p. Paris.

lib. Ledere 1900.

Cnrto. G. . II conte (Volino di Dante, ("apodistria. tip.

Priora 1900.

Davidson. F. J. .\.. Ueber den Ursprung und die (ieschicbte

der französischen Ballade. Diss. Leipzig 1900. 89 S. 8°.

Delmont. T.. .\utonr de Bossnet i'etudes historiques. critiques

et litteraires I. In-8''.. VII. 483 pages. Paris, lib. Tricon 1901.

Deosusianu. Ov . Histoire de la langne ronmaine. Tom. I.

fasc, 1. Paris, Em. Leronx. XXXIL 128 8. 8».

De Uhagon. E.. Gancionero del siglo XV con varias poesias

ineditas. Madrid. 19(KI. 4".

Gaspary. Adolf. The Histnry nf Early Italian Literature to

the Death of Dante. Trans, from thc (Tcrman. together witli

the -\nthor's additions to the Italian Translation 1887. and
with Supplementary Bibliograidiic.al Notes 1887 - 1899 by
Herman i telsner. Bohn's Libraries. Cr. 8yo, pp. 422. London.
G. Bell 3/5.

Rodefroy, Dictionnaire de lancienne langne francaise Fasc.
98. 8uppl. reiliiiir—sciUitique

Gröber, li.. (irundriss der romanischen Philologie II. Band.
.H. Abt. Strassburg. Trübner. Lex.-8». VUI. m\ S. M. 10

Ilartmann's. M.. .'Schulausgaben. Xo. H. Leipzig. Stolte. 8°.

(jeb. u, geh. M. 1. (3. Moliere. L'avare. Mit Einleitg. u

.\nmerkgn. hrsg. v. •'. Humbert. 2. Aufl. XVIII. 8H n. An-
merkgn. 78 S. M. 1.)

Herrmann. F.. Schililerung u. Beurtheilung der gesellschaft-

lichen Verhältnisse Frankreichs in der Fablianxdichtung des
XII. nnd XIII. .lahrhunderts. I. Diss. Leipzig 19(XJ. 72.

XXXVI 8. 8».

•long. K. de, Die Relativ- und Interrogativpronomina qui und
|

qualis im Altfranzösischen. Diss. Marburg 19(H). 116 S. 8°.
j

Koch, T. W.. Catalogue of the Dante Collection prcsentcd
|

by Willard Fiske to the I'niversity of CornclI. 8°. 2 vols.

Comell University Library. Ithaca.

Koehler. L.. Die Einheiten des Drtes und der Zeit in den '

Trauerspielen Voltaires. Diss. .Jena 1900. 3;i 8. 8".

Küchler. W.. Marie-.loseph ChOniers dramatische n. lyrische

Dichtung. Diss. Leipzig V.U). 122 8. 8».

Lafon du Cluzeau. \.. Francois Rabelais et la justice civile

de son temps. In-S».. 48 p. Aix. imp. P. Ponrccl 1900. j

Latini. (J.. Dante c .lacopone c loro contatti di pensiero c

di forma. Todi. t)rsini \'M\.
'

Lebey. A.. Essai snr Laurent de Medicis. dit le niagnitique.

Paris. Perrin et Cie. IL 32.S 8. 16».

Losacco. M.. II terzo cerchio del Purgatorio. Torino. Löscher
1900.

Mättitr. .1.. I 'eher den Kintlnss der heimischen volkstümlichen

und literarischen Literatur auf Rabelais. Diss. Leipzig 1900.

56 S. 8».

Meyer-Lübke, W. , Die Betonung im (iallischen. Wien.
Gerold. 72 8. 8°. Ans den Sitznngsber. der Wiener .\kad.

Phil.Histor. ( 'lasse CXIII.
Mohl. F. G.. Les origines roraanes. La premiere personue du

pluriel en gallo-rnman. [Aus: .Sitzungsber. d. böhm. (Gesell-

schaft d. Wiss.-] gr. 8°. 154 8. In Komm. Prag. Rivnac.

M. 2.

Montesquieu. Lettres persanes. Edition revue et annotee
d'apres les manuscrits du chäteau de la Brede. avec un avant-
propos et un index, par M. H. Barckhausen. correspondant
de llnstitnt. In-4''.. XXVIII. 422 p. Paris. Imprim. natio-

nale. 1897.

Puscariu. 8.. Die rnraiinischen Diminutivsuffixe. Dissertat.

Leipzig 1899. 147 S. 8°.

Rago. Sah-., Benedetto Menzinie le sue satire. Studi critici.

Xapoli. U. Morano 1901.

Eßgnier. Jlathnrin. Macettc (Satire XIII) publ. et commentee
par Ferd. Brunot et P. Bloume. L. Fouruiols. G. Peyre et

Armand Weyl. Paris. Bellais. gr. 8". M. 2.50.

Eeinhardt. G.. Saint-Evremonds Urteile nnd Gedanken über
die alten Griechen u. Römer. Diss. Leipzig 1900. 70 S. 8".

Rolland. E.. Flore popnlaire. ou Histoire naturelle des plantes

dans leurs rapports avec la lingnistiqne et le folk-lore. T. 3.

In-8°.. 382 p. (hartres. imp. (iarnier. Paris, lib. Rolland.

1900. fr. 8.

Roman, le. de Tristan et Iseut. Traduit et restanrO par .lo-

sepli Bedier. Preface de Gaston Paris, de i'.\ca.'leinie fran-

caise. In-18 Jesus. 285 p. Paris. Piazza et Cie., edit. : libr.

Sevin et Rey.
Ronzoni. D., La concezione artistica della Divina Commedia

e le opere di 8. Bonaventura. Monza 1900.

Sarcey. F.. Quarante ans de theätre : Fenillrtons dramatiques.
Moliere et la comedie classiquc. In- 18 Jesus. 406 pages avec
1 Portrait de lauteur. Jlesnil Eure i. imp. Firmin-Iiidot et

Cie. Paris, bibliotheque des .\nnales politiques et litteraires

1900. fr. 3.50.

Schlicher. .lohn .T,. The origin of rhvthmical verse in late

Latin. Diss. Chicago 1900. 91 S.
' 8».

S6biIlot. P., Contes des landes et des grfeves. In-8. XL .308

pages. Valence. imprim. A. Ducros. Rennes. H. Cailliere.

edit. 1900.

Tornau.H.. Svntaktische und stilistische Studien über Des-
cartes. Diss.' Leipzig 1900. 91 S. 8«.

Voretzsch. Carl. La legende heroique franeaise. Traduction
de B. .Tofe. Extrait de la 'Revue de l'universite de Bru-
xelles' T. VI. 19IK)— 1 Dec. 19IX) et .lanv. 191)1. Hruxelles.

A. l.efevre. 31 S. 8».

Warmuth. K.. Das religiös-ethische Ideal Pascals. Leipzig.
(i. Wigand. gr. 8». VI. 77 S. M. 1..50.

Wetzig, E.. Studie über die Tragödien Casimir Delavignes.

Diss. Leipzig 1900. 102 S. 8«.

Literarische M i 1 1 e i 1 u n g- e n , Personal-
n a c h r i c h t e n etc.

Von der ersten .Xnsgabedes Dictionnairedel'acaderaie
franejaise (1694) erscheint eine Facsiraile-Reproduction. die

zum Preise von 20 Francs von G. Lcleu, libraire, 11, rue
neuve. Lille zu beziehen ist.

Der Privatdozent der german. Philologie an der Universität
Königsberg. Dr. W. Uhl wurde zum ao. Professor ernannt.

Dr. E. F. Kossmann ist als Privatdozent für deutsche
Sprache und Literatur au der Universität Leiden angelassen
worden.

Der Lektor und Privatdozent an der Universität München
Dr. .lul. Pirson ist zum ao. Professor der romanischen Phi-

lologie an der Universität Erlangen ernannt worden.

Dr. Alfr. Pillet hat sich an der Universität Breslau für

das Fach der roman. Philologie habilitiert.

t am 10.- Februar in dem aargauischen Dorfe Fahrwangen
der Pfarrer Dr. .loh. Andr. Scartazzini. der bekannte Dante-
forscher (im Alter von 64 .Tahren).

Die .lanuarabliefcrung des Sprachatlas dos Deutschen
Reichs (vgl. 1900, 8p. H.ö8) nmfasst die Wörter: an nw, »/r-

fiihren nw, gesagt, Korn nw, no, man, oben nw, oder nw, no,

schliu/cnw, no. stelin (IIL p. pl.| nw. um [Satz 11) nw. unsere
nw. no. vemtehe nw. no, versteht nw. no. war fS.vtz 6| nw. no,

zn\rüek-] nw, no, [:u]riick- nw, — (lesamtz.ahl der fertigen

Karten ."»70.

Marburtr. Dr G. Wenker.
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Zeitschrift für Deutsche Wortforschung, herausgegeben
von F. Kluge. Strassburg. Trübner. H. 1—3. (Preis des
.Jahrgangs M. lO.j

Die neue Zeitschrift ist ein Seitenstück zu Wölfflins

Archiv für lateinische Lexikographie. Aber wälirend

dieses vorbereiten will auf den neuen Thesaurus linguae

latinae, will unser neues Unternehmen Nachträge bieten

zum grossen Griram'schen Wörterbucli. Ob nicht in

einem ganz versteckten Winkelchen in der Seele des

Herausgebers der Gedanke schlummert, dass auch für

uns im Laufe der Zeiten ein neuer Thesaurus kommen
möchte, wage ich nicht zu entscheiden. Ein Kennzeiclien

der neuen Zeitschrift ist der starke Einfluss, den der

Herausgeber auf das Zustandekommen der Beiträge aus-

übt; manche Aufsätze geben sich selbst als unmittelbar

durch ihn angeregt, und das Zusammenwirken ehier Reihe

von Gelehrten, die die höchst interessante Geschichte

der Wochentagnamen schreiben, konnte nur durch das

kräftige Eingreifen des Herausgebers herbeigeführt werden.

Unter der reichen Fülle der Beiträge überwiegt sehr

stark das Neuhochdeutsche. MitVorliebe werden Studenten-

sprache und Soldatensprache gepflegt, in Aufsätzen vom
Heransgeber selbst und Kleeraann , während galante

Redensarten von Erich Schmidt behandelt werden. Es

werden Erscheinungen durch längere Zeiträume verfolgt,

wie der Begriff des Uebermensclien von R. M. Mej'er,

das Duzen und Unzen im Mittelalter von Elirismann,

oder Beiträge aus einzelnen Schriftstellern gegeben, wie

von Pietsch aus Luther, Creizenach aus Lessing, Weidling

aus Scheidenreisser, Lösclie aus Mathesius. In die Wort-
bildung schlagen Bemerkungen von Wölfflin über Re-

duplikation in der Kindersprache, von Klage über

B a d e n 6 r und Badenser, von mir selbst über

denoniinative Verba. Ins Syntaktische spielt Bechs Auf-

satz hinüber (Beispiele von der Abschleifung des deutschen

Participium Präsentis und von seinem Ersatz durcli den

Infinitiv), Bemerkungen von Paul über oder als Ein-

leitung des Nebensatzes, von Düntzer über die Aus-

lassung des Hülfszeitwortes. Düntzers Ausführungen,

die diese Auslassung reclitfertigen wollen, haben einen

wichtigen Gesichtspunkt ganz übersehen. Nach dem was
ich von den Mundarten und der Umgangssprache weiss,

ist es mir wahrscheinlich, dass die Auslassung lediglich

ein Erzeugnis der Schriftsprache, nicht der lebendigen

Sprachentwickelung ist, und so haben die Angriffe auf

die Auslassung und ihr allmähliches Abkommen eine gute

Berechtigung.

Zu meinen Bemerkungen über Entstehung von Bei-

namen aus Redeweisen, die für den Träger charakteristisch

sind, möchte ich einen Hinweis nachtragen, den ich Max
Förster verdanke, dass nämlich die Suahelis die Europäer

vielfach in dieser Weise benennen: Herr Passauf, Herr
ich werde dich schon leJireti, Herr Buhe da u. s. w.

(vgl. Veiten, Mitteilungen des Seminars für orientalische

Sprachen zu Berlin, III, Abt. III, S. 191j.

Wir wünschen dem höchst verdienstlichen Unter-

nehmen Kluge's einen gedeihlichen Fortgang, zahlreiche

fleissige Leser und treue Abonnenten.

Giessen. 0. Behaghel.

Deutsches Krankheitsnamen-Bnch von Dr. M. Höfler. k.

Hofrat in Tölz. München, Piloty & Loehle 1899. XI und
922 S. gr. 8«. M. 35.

Das gewaltige Werk, das ein bairischer Arzt uns

vorlegt, ist heryoirtfl^^&Ken aus der Erfahrung des be-

handelnden Avites, dass. äfli gar manchesmal die Krank-

heitsbezeich;j^gen der 'Jlinifesucheuden nicht verstand.

Ueber sein^ii 'nächsten loyftk, dem Arzte in solchen

Fällen auflf'de'f Ver@-enli& äju helfen, ist aber das Buch
weit hinänsg'Svach^i. J^ jjineudlichem Fleiss hat der

Verf. allfeii fesamnl^figetr^eij was ihm au Bezeiclinungen

des gesiöideii uifd' kranltöiv.- Körpers von Mensch und

Thier ijiid- -seiner Zustäftdey erreichbar war. Welcher

Reichthi^ui -hier^^usgelflceitit ist, mag man daraus er-

sehen, da^s z, B/äem Wojjjfe Ader und seinen Zusammen-

setzungen\\l 6 SpalW'» al^vidmet sind, den Worten Äuge
9, Bein 1%. Btmier'V, Fieber 15 Spalten. Einzelne

Nachträge zH'^i*mgen, hat keinen Sinn. Aufgefallen ist

mir, dass das schweizerische Idiotikon nicht benutzt

sclieint, das zahlreiche Ergänzungen liefern würde. Mit

den Wörtern ist auch sehr Vieles gesammelt, was das

Volk an Bräuchen, an abergläubischen Meinungen mit

ihnen in Verbindung bringt. Und endlich ist der Versuch

gemacht, die Ausdrücke saciilich und sprachlich zu er-

klären. So ist das Werk auch für den Germanisten von

der grossten Bedeutung. Es bietet ihm reiche Gelegeu-

11
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Leit zu Studien über die Grundsätze der Xamengebung,

über das Eindringen von Fremdwörtern, über die Wirk-

samkeit der Volksetymologie, über das Walten des Humors
(z. B. Balthasar = Podex, weil Balthasar der ..Hintere"

der di'ei Könige).

Die sprachliche Behandlung ist so gut ausgefallen,

als es eben möglich war bei einem Mann, der eben doch

ntu' von aussen an die Sprachwissenschaft herantritt.

Es fehlt nicht an falschen Quantitätsbezeichnungen, au

falschen Wortformen (z. B. ahd. gabal, gibiran), an

Wörtern, die es überhaupt nicht gibt (z. B. ahd. ähaii,

aiian): mit gadem wird gat Oeifnung identifiziert,

serbittari als die Empfindung beissenden Schmerzes über-

setzt, ein Plural Kindesbeine angenommen auf Grund

eines ahd. Dat. Sing, chindes peine. Daraus ist dem
Verf. natüi-lich kaum ein Vorwurf zu machen. Aber ich

kann ihm nicht Recht geben, wenn er im Vorwort den

Philologen zu bedenken giebt, dass die Arbeit doch ein-

mal gewagt werden musste, „entweder von einem ihres

oder von einem meines Faches". Warum dies ent-
weder-oder? Das Eichtige wäre, dass in solchen

Fällen Vertreter der beiden Fächer sich zusammen-

fänden zu gemeinsamer Arbeit. Und selbst damit wäre
schon viel gewonnen, wenn der Philologe wenigstens die

Druckbogen einer Durchsicht unterziehen würde.

Durch solche Erwägungen wird jedoch unsere Dank-
barkeit gegenüber dem Werke nicht beeinträchtigt, und

wii' wünschen dem Verfasser, dass er mit seinem Buch
recht viel Freude erleben möge.

Giessen. 0. Behaghel.

Ha^en, Paul, Der Gral. Strassbursr. Karl .F. TrUbner
1;hjO. = (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kultur-
geschichte der germanischen Völker hrsg. von A. Brandl.
E. Martin. E. Schmidt. 8.5. Heft.

Ein merkwürdiges Buch, dem gerecht zu werden

nicht ganz leicht ist. Seine hervorstechende Signatur

liegt wohl darin, dass in ihm zum ersten Mal wieder

seit Görres romantischen Phantasien Wolframs Angaben
über die Quelle Kiots, den Heiden Flegetanis und sein

Buch vom Gral, einen Gläubigen gefunden haben. Ich

versuche, den Gedankengang des Verfassers kurz zu

skizzieren, ohne mich an die von ihm beliebte Anordnung
zu binden.

Wolframs Angaben über Flegetanis können nicht

erfunden sein. Wenn er diesen als Verfasser des heid-

nischen Buches nennt, so ist das allerdings ein Irrtum.

Flegetanis war vielmehr der Titel des Buches, ^ arabisch

feUk fhan/, d. h. spha'ra altera. Sein Verfasser aber,

der mütterlicherseits von Salomo stammen soll, als Arzt
(ßsiün) und Astronom, bezw. Astrolog berühmt war, ist

niemand anders als der Parz. 643. 17 wirklich genannte

Tliebit, ein Sabier, bekannt als Philosoph, Arzt, Astro-

nom n. s. w., unter dessen Vorfahren die meisten Biographen
wirklich einen Salanianus nennen. Thebit also hat sich

in einem seiner Werke über den Gral geäussert, bezw.

ihm eine besondere Schrift gewidmet; ja wahrscheinlich

ist diese keine andere, als jenes astrologisch - mystische

Werk des arabischen Geleiirten, das die Mohammedaner
schlechthin „das Buch des Thebit ben Quorrah" nennen.

Der Gral, von dem er erzählt, war laut Wolfram -Kiot

ein Stein. Welcher Art dieser Stein gewesen, sagt sein

zweiter Name Parz. 469. 7. Dort darf für das über-

lieferte lapsit e.rillis nicht mit Zacher la/ns electrix,

sondern nur lapis betillits gelesen werden und der Ver-

fasser zweifelt nicht, dass darunter hrrti/lus zn verstellen

sei, indem auch eine Pollinger Pliniushs. des 15. Jahrh.

einmal betillos statt bcetylos schreibt. Der Gral ist also

ein Meteorstein. Dazu passt die Verehrung als Heilig-

tum, wie sie diesen Steinen im Orient in ausgedehntem
Masse zu Teil geworden ist, dazu, dass er nach Wolfram
ungeformt ist, auch dass Inschriften an ihm erscheinen,

wie solche nach Photius an Meteorsteinen zu bemerken
sind.

Die Vorgeschichte, die Kiot von dem Steine erzählt,

seine anfängliche Bewahrung durch die neutralen Engel
u. s. w., ist gebildet im Anschlüsse an biblische Motive.

Der Gral-Baetylus wurde nämlich identifiziert mit dem
Steine Bethel, auf dem Jakob sein Traumge.sicht von der

Himmelsleiter hatte und die Verheissnng des Herrn empfing.

Daraus erklärt sich, dass bei Kiot jeden Karfreitag eine

Taube die Oblate auf den Stein niederlegt (gerade eine

Taube ist es durch Anschluss an Job. 1. 32), daher die

göttlichen Ofi'enbarungen durch den Gral und seine Kraft,

der Gralgemeinde irdische und himmlische Seeligkeit zu

spenden. Auch die Engel als erste Hüter des Heilig-

tums stammen aus dieser Scene, in der sie ähnlich als

Mittler zwischen Gott und den Menschen auftreten. Dass

es gerade die neutralen Engel sind, geschah durch

Erinnerung an das 12. Kapitel der Apokalypse, wonach
beim Sturze Lucifers Sterne mit vom Himmel fielen.

Die speisenspendende Kraft des Grals aber entfloss einer

Anlehnung an das Gesieht Petri Apostelgeseh. 10.11.

Nun bedeutet Bethel 'domus de/', wie aus dem
Genesistexte selbst zu erkennen war , überdies bei

Hieronj'uius mehrfach erklärt ist. „Hierdurch war für

den Dichter die Vei'bindung des als Bethel aufgefassten

Grals mit einem moiis nahe gelegt. Natürlich musste

es ein mons dei sein". Da nun über Bethel eine Oft'en-

baruug stattgefunden hat, so erinnerte das an den ähn-

lichen Vorgang auf dem Sinai. Der aber ist, wie man
in der Zeit der Kreuzzüge wohl wissen konnte, ein rauher,

wilder Berg und darum heisst die Gralburg Muiisalvxsche.

Sie ist mit einer Terre de Salv<BSche verbunden wie es

Exod. 19. 2 heisst in desertiim Sinai; die ftiutCtne la

salodlsche aber ist der Bacli ain Sinai Deuteron. 9. 21

und zugleich der Bach, den Moses aus dem Felsen schlägt.

Auf dem Sinai hat Gott den Bund mit seinem Volke

gestiftet: et vos eritis mihi in regnitm sucerdotale et

gens sancta (Exod. 19. 5). Dauer stammt der Gral-

orden auf Munsalvaesche, der seinen ritterlichen Anstrich

nach den Templern erhalten hat. Der König in diesem

regnutn sacerdofale aber erinnerte an den in der Sage
so gefeierten christlichen Herrscher im Orient, der König
und Priester zugleich ist, den Priester Johannes. Aus
seiner Sage ist, wie der Verfasser nachweist, entlehnt,

was bei Wolfram vom Tische des Gralkönigs, von den

Heilkräutern in den Paradiesflüssen, den Wundermensclien

Kundrie und Malkreatüre, dem Taufbecken auf der Gral-

burg, der Wundersäule auf Schastelniarveil erzählt wird.

Bei jenem Vorgange auf Sinai lässt nun ,,die in der

Gnadenwahl liegende Bevorzugung gleich derjenigen

Jakobs Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes aufkommen",
wie sie in der Bibel mehrfach geäussert und widerlegt

werden. Daraus erklärt sich Parzivals, des Gralsuchers,

zeitweiser Zweifel an Gottes Gerechtigkeit. Dies Motiv

ist aber sicher erst von Kiot erfunden und zwar in

spezieller Anlehnung an eine Stelle in des Hieronynuis

Psalmkomnientar; wenn aber Parzival Gott den Gral

abringt (,'abzürnt' Parz. 798. 3) so ist das eine Nach-

bildung von Jakobs Ringen mit dem Engel.
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Dies sind ungefähr die Grundgedanken des Buches.

Man muss ohne weiteres zugeben, dass der Verfasser

seine Schlusskette mit Scliarfsinn und Gelehrsamkeit ge-

fügt hat. Dass seine Aufstellungen als Ganzes aber

überzeugten, kann ich nicht finden. Da es hier nicht

tliunlich ist, auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich nur

ein paar allgemeinere Einwände in Kürze formulieren.

Der Verfasser hat zwei Dinge auf einmal entscheiden

wollen: die Frage nach Wolframs Quelle und den Ur-
spi-ung der Gralsage. So wichtig eine Entscheidung des

listen Problems für die Erkenntnis des zweiten unleug-

liar ist, würden sie doch besser auseinandergehalten.

Ich wende mich zunächst zum ersten Punkt.

Hagen hat in einer Reihe sehr dankenswerter Nach-

weise festgestellt, dass einige Angaben Wolframs wirk-

lich in orientalischer Ueberlieferung wurzeln. So hat

t-s wirklicii einen arabischen Arzt und Astronomen ge-

geben, der wie Wolframs sternkundiger Fision Flegetanis

(einen) Salomo unter seineu Vorfahren auiführte, eben

den 643. 17 genannten Thebit. Der ebd. genannte

Kancor ist wahrscheinlich al-Kiudi, das seiner Grösse

halber gerühmte Acrafon (399. 17) das berühmte Arta-

koana, d. i. Herat, der Name bdruc ruht wenigstens

seinem Begriffe nach auf authentischer Ueberlieferung '

u. ä. Besondei'S sicher und das Beste in Hagens Schrift

ist der Nachweis, dass an mehreren Stellen des Parz.

der Presbyterbrief benutzt ist. Auf keine Weise aber

vermag ich einzusehn, was damit für Kiot bewiesen sein

soll. Es müsste dazu doch vor allem erst nachgewiesen

sein, dass Wolfram diese Dinge nicht ohne Kiots Ver-

mittlung zugänglich sein konnten. H. hat hierüber kein

Wort verloren , vermutlich , weil er das für selbst-

verständlich hielt. Er war augensclieinlich der Meinung,

diese Dinge hätten nur einem hervorragenden Gelehrten

bekannt sein können, wie er selbst sie naturgemäss nicht

anders als durch gelehrte Arbeit sich zueignen konnte.

Aber der Verfasser hat selbst S. 59 sehr riciitig hervor-

gehoben, dass „die Gelehrten im Mittelalter von den

Arabern erheblich mehr wussteu als wir Literarhistoriker

der Gegenwart'' und er hätte das gar nicht auf die Ge-
lehrten einzuschränken brauchen. Sollten zu Anfang des

13. Jahrb., da auch deutsche Bitter im heiligen Lande
mit der Kultur des Orients in so vielfache, keineswegs

nur feindselige Berührung geraten waren, da Sicilien mit

seiner blühenden sarazenischen Kultur ein Glied des

deutschen -Reiches bildete, da in Toledo Wissbegierige

aus dem ganzen Abendlande zusammenströmten (darunter

auch iuvenes de Siieviu akjue Bamvaria Caesarlns von
Heisterbach, Dial. Mirac. Dist. V. C. 4), angeblich die

schwarze Kunst zu lernen, in Wahrheit um von der

arabischen Wissenschaft zu profitieren, die Mozaraber
und .Juden hier dem Lernenden vermitteln, sollten da,

an der Schwelle des Zeitalters Friedrichs IL, einem ge-

bildeten Laien in Deutschland nicht ein paar Namen und
Daten ans den Verliältnissen des Orients — um mehr
handelt es sich bei Wolfram nicht - zugänglich gewesen
sein? Oder wie stellt man sich die geistige Verfassung
unseres Dichters vor? Es scheint oft, als wollte man

' WillK-iiilicli und nnmctliodisrh ist es dagegen, den zuerst
Wh. lö. li; aiil'tittcndcii Xainen des IJaniks Altlcorin anders woher
als aus der F.at. d'.Aliscans ah/.uleitcn. Hagens einleuchtende
Ktymologie farab. n ILu-im, der Sta<ltteil Bagdads, in dem der
Kalif residiert; Bildung wie iir/imanim nach der heute noch
durch ihre Textilindustrie berühmten Stadt Mardiii) kann da-
bei bestehen bleiben.

ihm, weil er einmal an einer scherzhaften Stelle be-

hauptet, nicht lesen zu können, nur das Allergewöhn-

lichste an geistiger Bildung zugestehen. Seine Werke
sollten wohl eine andere Vorstellung' von ihm erwecken.

Ich denke mir immer, wenn wir Tagebücher von ihm
hätten, sie würden recht ähnlich denen Goethes aussehen,

d. h. sie würden uns einen Mann zeigen, dessen scharfem

Blick und immer wachem Interesse nichts um ihn her

entgeht, indem er unermüdlich bestrebt ist, alles was die

Zeit an Bilduugselementen bietet, alles irgend Merk-
würdige im Grossen und Kleinsten in sich aufzunehmen,

das in Nähe oder Ferne in seinen Gesichtskreis eintritt.

Und wie hier Wolfram unterschätzt wird, so scheint mau
sich öfter auch von Kiot einen recht wunderlichen Begriff

zu machen. Es stösst natürlich auf keine äusseren Hinder-

nisse, alles nicht sogleich Fassbare auf diese dunkle Grösse

abzuladen, aber man darf sich dabei doch nicht in innere

Widersprüche verwickeln. Da ist keine Gelehrsamkeit

so tief und schwer, dass man sie diesem Manne nicht

zutraute, derselbe aber schreibt uns einen stellenweise

recht lockeien Artusroman ohne alle gelehrten oder,

was in dieser Zeit ziemlich dasselbe ist, geistlichen

Prätentionen und Wolframs für die Kiotverehrer un-

verwerfliche Angabe erteilt ihm ausdrücklich den Zunamen
la schaiitiiire, der einem Weltkinde wohl schicklicher

stünde als einem Propheten.

Dass die orientalischen Daten wirklich erst von

Wolfram herrühren, wird noch durch ein äusseres Moment
nahe gelegt. Hagen behauptet allerdings (S. 59), Parz.

643. 17 ff. müssten „nach allem" von Kiot herrühren.

Das wird den meisten mehr eine Phrase als eine Be-

gründung scheinen. Der Dichter versichert dort, es

hätten dem liebeskranken Gawan weder die beiden

arabischen Philosophen Thebit und Kancor, noch der

Schmied Trebuchet mit all ihrer Kunst helfen können, hätte

ihm nicht Orgeluse mit besonderer Arznei Hilfe und Heilung

gebracht. Wenn ich behaupte, dass diese Stelle, die ganz

von echt Wolframischem Humor erfunden ist, mit grösster

Wahrscheinlichkeit für Wolframs persönliches Eigentum
erklärt werden müsse, so kann ich mich dafür auf die

greifbare, allgemein bekannte Art des Dichters berufen ',

Dass die Nachrichten vom Priester Johann, die da-

mals das ganze Abendland in Aufregung versetzten, aber

gerade in Deutschland zuerst öffentlich erörtert wurden,

auch Wolfram direkt zugänglich gewesen sind, bedarf

keiner Ausführung. Und wieder ist die Art ihrer Ein-

fügung derart, dass sie mit grösster Wahrscheinlichkeit

Wolfram zugeschrieben werden muss. Sehr charakteristisch

ist die Erzählung von der Wundersäule auf Schastel-

marveil. Sie weicht, wie man weiss, wesentlich ab von

der entsprechenden Stelle bei Chrestien, der einfach (9082ff,)

von Fensterscheiben und (9656) den fenieKtreA d'une

torniele spricht, Hagen zeigt nun, dass für Wolframs
Wundersäule die Nachricht des Presbyterbriefes von einem

Wunderspiegel auf einer Säule benutzt ist. Das Gebäude

' Auch eine andere Stelle, die Hagen übergeht, kann hier

einiges Licht verbreiten, l'arz. ;Mi;i.7 steht eine .\nspielung auf
den KdUilicö von lUincuhU, worin \Vilken , Geschichte der
Kreuzzüge VII, 1.42 den Katholikus des Orients, den Patriarchen
von .Vrnienien, der seit llöO seinen Sit/, in Ilrhomgla am Kufrat
hatte, erkannt hat. Da die Stelle gleichzeitig eine .\nspielung
auf die Folgen des 4. Kreuzzuges enthiiU, so kann sie natür-
lich nicht von Kiot herrühren, ist also Wolframs Eigentum.
Zeigt der sich aber hier über die Verhältnisse des inneren
Orients unterrichtet, warum soll dann für andere Stellen Kiot
notwendig sein?
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aber, in dem die Säule sich befindet, ist, wie bekannt,

eine Nachahmung des Grabtempels der Kamille in des

Veldekers Eneide. Dass letztere Entlehnung vou Wolfram
herrührt, bezweifelt niemand; ist da die Annahme, die

zweite Quelle, welche den Inhalt des Gebäudes lieferte,

sei nicht von Wolfram, sondern von Kiot herangezogen,

nicht ebenso willkürlich als unwahrscheinlich? Von ganz

besonderem Interesse sind die Xachweisuugen Hagens über

die Benutzung des Presbyterbriefes in Wolfranis Nach-

richten vom Gral, da sie zeigen, dass die meisten Ab-

weichungen und Zuthaten gegen Chrestien aus dieser

Quelle stammen. Denjenigen, die an keinen Kiot glauben,

hat der Verfasser dadurch die wertvollsten Dienste ge-

leistet. Sie werden nun doppelt betonen dürfen, dass

die Annahme, dieser Provenzale sei mehr als eine blosse

Fiktion des deutschen Dichters, zum mindesten unnütz

sei, indem 'Wolframs Angaben sich vollkommen befriedigend

aus einer Combination der Andeutungen Chrestiens mit

den Notizen des Presbyterbriefes erklären. Wollte der

Verfasser seinem Standpunkte wenigstens eine allgemeine

Wahrscheinlichkeit geben, so musste er zeigen, dass in

den französischen Gralromanen sonst die Sage vom Priester

Johann benützt ist. Er hat den Versuch gemacht, aber

die wenigen Motive in diesem oder jenem Roman, für die

eine Beziehung sich auftreiben Hess, sind, besonders von

Heinzel und Hertz, in so viel anderen Ueberlieferungen

nachgewiesen worden, dass eine Notwendigkeit, dieselben

gerade aus dem Presbyterbrief abzuleiten, nirgends be-

steht.

Im Uebrigen widerspricht das Verfahren des Ver-

fassers hier durchaus dem Grundsatze, den er für eine

Eekonstruktion der Geschichte der Gralsage, zu der wir

uns nun noch kurz wenden wollen, aufgestellt liat. Er
eröffnet seine Studie mit der auch von anderen aus-

gesprochenen Behauptung, dass über den Ursprung der

Gralsage nur bei Chrestien Aufschluss gesucht werden

dürfe. Meines Erachtens beruht dieser Grundsatz auf

unhaltbaren Voraussetzungen; jedenfalls aber hat H. selbst

ihn durchaus nicht befolgt, da er die Geschichte der

Gralsage ja ausschliesslich auf Wolfram und zwar auf

den bei Chrestien fehlenden Angaben des Par-

zival aufbaut.

Aber selbst wer diese Grundlage unangefochten

lässt, wird sich mit der Ableitung des Verfassers nicht

leicht befreunden. Schon ihr Ausgangspunkt ist sehr

schwach. Bereitwillig zugegeben, das in den Angaben
über das arabische Buch manches wirklich orientalischer

Ueberlieferung entspreche, so wird die Entdeckung, dass

hier ein Buch von Thebit gemeint sei, das unsere

Orientalisten nui' aufzuschlagen brauchten, um die Ge-

lieimnisse des Grals enthüllt zu sehen, schwerlich einen

Gläubigen finden. H. klammert sich an die Deutung
Flegetanis^ Felek thani; aber die ist mehr als problematisch

und es bleibt völlig dunkel, wie das Gralbuch 'sphtera

altera' genannt sein konnte; von den 3 Erklärungen,

die der Verfasser zur Auswahl vorlegt, ist eine schliess-

lich so gequält wie die andere. Noch weniger ist mir

klar, wie H. sich darauf berufen mochte, dass Parz.

643. 17 Thebit wirklich genannt ist. Wenn Wolfram
dort den Mann nach Namen und Stand so gut kennt,

so wird doch gerade dadurch Hagens Erklärung sehr

unwahrscheinlich; wie hätte der Dichter den Namen an

jener früheren Stelle nicht verstehen, tilgen und an seiner

Statt den Titel des Werkes für den Namen des Verfassers

nehmen können?

In der That steht denn alles Orientalische in Wolf-

ram-Kiot zu dem Cxral als solchen in gar keiner Be-

ziehung '; auch mit dem Namen des Heiligtums weiss H.'s

Hypothese nichts anzufangen, da graal aixs dem Orienta-

lischen nicht zu erklären ist. Er hält sich dafür an den 1

lapsit exillis, dessen Deutung als lapis h(rt!/lus graphisch

nicht einleuchtet und von jener bekannten Interpolation

bei Hieronyraus, wonach der Phönix sich mit electrum

verbrennt, auch sachlich desavouiert wird. Ob diese Stelle

älter ist, als Wolfram, oder jünger, wie Hagen annehmen
möchte, ist dabei ganz gleichgiltig; jedenfalls ist sie nicht

aus dem Parz. genommen, sondern beruht mit ihm auf

einer Ueberlieferung, die allgemeiner bekannt gewesen
sein muss. Wie unwahrscheinlich aber ist die Anknüpfung
der übrigen Sagenmotive an Bethel, Sinai, die Gnaden-
wahl u. s. w., die mit grösstem Scharfsinn zusammen-
gesucht sind; dass eine Sage auf solche Weise entstünde,

widerspricht aller Erfahrung. Es fehlt auch nicht an

inneren Widersprüchen, von denen der wunderlichste der

sein mag, dass mit Bethel erst der Gral selbst, dann der

Berg auf dem die Gralburg steht, identifiziert sein soll,

ohne dass der Verfasser selbst die Drehung zu bemerken
scheint. Uebrigens geht die Sache auch so nicht restlos

in der orientalisch-biblischen Tradition auf; es bleiben

noch einige unerklärte Punkte wie die Lanze, die Ver-

wundung des Gralkönigs u. a., die der keltischen Tradition

zugeschoben werden.

Wirklich erschreckend aber ist die Willkür, mit

der Chrestien, bei dem ja die allein zuverlässige Auf-

klärung über die Gralsage zu finden sein soll, ausgelegt

wird, damit seine Andeutungen über den Gral sich der

Erklärung des Verfassers fügen. Höchst fatal ist für

die neue Hypothese natürlich die Erwähnung der Patene

und der Hostie bei Chrestien, die nun als gleichgiltige

Erfindungen des letzteren erklärt werden müssen. Und
wie schwer war es, glauben zu machen, dass Chrestien

den Gral, in dem die Hostie bewahrt wird (7796 ft'.),

der aus Gold besteht und mit Edelsteinen
geschmückt ist {de pn or esniere estoit

,
pieres

pressieuses avoit el graal 4411), für einen formlosen

Stein gehalten habe ! Zum Glück sagt Chrestien ein

paar Verse weiter, der Gral habe sich beim Mahl tot

descovert gezeigt und da von einer Enthüllung dazwischen

nichts gesagt war, so verfällt der Verfasser auf die ver-

zweifelte Auskunft, Chrestien habe an jener ersten Stelle

unter Gral nicht den Gral, sondern sein Futteral ver-

standen und beschrieben.

Doch genug der Einwände. Der Verfasser hat nach

meinem Urteil weder Kiot erwiesen, noch den Gral ge-

funden. Aber anregend und lesenswert bleibt seine Schrift

i

und sie behauptet ihren positiven Wert durch die Nach-

weisung des Presbyterbriefes als einer sehr wichtigen

Quelle des Parzival.

j

Freiburg i. B. Friedrich Panzer.

Gesammelte Aufsätze zur neueren Literatur in Deutsch-
land, Oesterreich, Amerika. Von Anton E. Schönbach.
Graz, Leuschner & Lubonsky ÜMX). XVII + 443 S.

Nur ungern bequemen wir uns, den Grund anzuer-

kennen, mit dem Schönbach das Erscheinen des vor-

liegenden Sammelwerks gleichsam entschuldigt, die Ueber-

' Die Beziehungen zum Priester .loliniin und seiner Sage
bleiben natürlich iuisscr üctracht; auch II. nimmt an, dass sie

erst im .\l)enilland in die aus dem Orient gekommene Gralsage

Aufnahme gefunden haben.
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zi-ngiuig- iiämlicli, „class jene Arbeitsgebiete, denen diese

hier versammelten Essays angehören, nunmehr endg-iltig

liinter mir liegen: Dahin kehre ich nicht wieder zurück,

weil ich weder kann noch will". Mag Seh. sich auch

im Augenblicke ganz auf das Feld mittelalterlich deutscher

Literatur zurückziehen wollen, gerade er wird am wenigsten

für alle Zukunft auf die wechselseitige Erhellung von
Alt und Neu, wie sie in den geistreichen Aphorismen
des Vorworts dieser Sammlung erklärt und gepriesen

wird, verzichten kijnnen, so wenig wie das grosse Pu-
lilikum sich des kundigen Führers in der "Wirrnis modernen
^1 hrifttums oiine weiteres begeben möchte.

Von verschiedenster .\rt und von ungleichem Alter

-iiid die neunzehn, in dem stattlichen Bande vereinigten

Studien: Fest- und Gedächtnisreden, Eeferate, Aufsätze

Vom kleinen Feuilleton bis zum grossen Essay. Fünfzehn
Alischnitte entfallen auf die deutsche und von diesen

wieder sieben auf die österreichische Literatur: mit Aus-

nahme der herrlichen Schillerrede (1884; und eines methodo-

logisch wichtigen tTeleitspruches für den „Euphorion"

11894) durchwegs einzelnen Persönlichkeiten des neun-

zehnten Jahrhunderts gewidmet. Die vier letzten ITnter-

siichungen, welche ziemlich genau die Hälfte des Buches
füllen, beschäftigen sich mit der jungen Literatur Nord-

amerikas, um deren Erforschung und Verbreitung der

Verf. sich nun schon fast drei Jahrzehnte bemüht, die

er uns zum grossen Teile (man denke nur an Hawthorne!)

recht eigentlich entdeckt hat. Wie grossen Wert Seh.

auf die Propagierung der transatlantischen Denker
und Dichter in Deutschland legt, erhellt schon daraus,

dass er 1897 der fünften Auflage seines deutschen Haus-

buchs „Ceber Lesen und Bildung" den grossen Aufsatz

^Ealph Waldo Emerson und sein Kreis" einfügte, dem
nun in der vorliegenden Sammlung ein glänzender Essay

„Der amerikanische Roman der Gegenwai't" (1886), mit

seinen hundert Seiten fast ein Buch für sich, ergänzend

zur Seite tritt. Wendet sich dieser an weite Kreise des

Lesepublikums, so hat auch die exklusive Fachwissenschaft

in der Gruppe „Amerika" ihren Platz: in den Beiträgen

„Zur Charakteristik Nathaniel Hawthorne's", welche Ein-

blick in den Nachlass des grossen Neuengländers imd

damit schätzbares Material für eine rationelle d. h. em-

pirische Poetik liefern; wenn auch die Tagebücher Haw-
thorues an Gedankentiefe und Gefühlsdialektik hinter

den sich zum Vergleich aufdrängenden Hebbel'schen oder

dem Nachlass Otto Ludwigs zurückbleiben, so weiss doch

Seh. „keinen ähnlichen Fall in der Literatnrgeschichte,

wo es vergönnt wäre, dem Geiste eines Dichters so bei

seiner Schöpfung zu folgen, so alle einzelnen Einfälle,

kühnes Konzipieren, liebevolle Ausführung zu beobachten".

Dass der monographische Charakter der einzelnen

Studien, welche bald den grössten, bald manchen mittel-

grossen unserer Dichter gerecht werden mussten, zu

wiederholter Veränderung des Gesiciitswinkels nöthigt,

kann für den wissenschaftlieh vorgebildeten Leser den

Reiz der Sammlung nur erhöhen. Ob es sich nun nm
Schiller oder um Ludwig Steub, nm Grillparzer oder um
Gottfried von Leitner handelt, immer gewinnt die von

der Oberfläche weg dem Wesen der Erscheinungen zu-

strebende Betrachtungsweise Schönbachs neue und ein-

leuchtende F.ikenntnisse, und aus der Fülle der Gestalten,

welche dem Verf. sein ausgebreitetes kulturhistorisches

Wissen zuträgt, treten jedesmal die für die Entwicklung

der Literatur, auf die es doch in letzter Linie ankommt,
bezeichnenden Züge klar hervor: all das in einem wunder-

bar adeligen, durch wenige, aber stets unwiderstehlich

wirkende Bilder belebten Deutsch.

In das Jahr 1876 reicht der älteste, aus der un-

mittelbaren Vergangenheit datiert der jüngste Essay dieser

Sammlung: manche Ansichten und Wertungen verleugnen

denn auch ihre Entstellungszeit keineswegs nnd bedürfen,

so wenig wir sie ihres Orts missen möchten, einer Re-
vision. So glauben wir nicht, dass Seh. sich heute noch

zu dem harten Pauschalurteil über den „Realismus" recte

Naturalismus, mindestens was dessen Meister anlangt,

bekennen dürfte, welches er in der obenerwähnten Schiller-

rede 1884 gefällt hat; verzeichnen doch seine für die

Lektüre tausender massgebend gewordenen Bücherlisten

in „Ueber Lesen und Bildung" S. 316 f. nur allein von

den französischen Naturalisten Daudet, Flaubert, die

Goncourts, Manpassant, Zola. Auch gegen die Ver-

urteilung der politischen Lyrik Tirols (S. 187) möchten
w'ir Einsprache erheben. Freilich sind erst 1896 durch

die leider unkritische Sammlung J. E. Bauers die

prächtigen Lieder der Staudaeher, Priraisser u. a. ex 1797
bekannt geworden; Franz Karl Zollers noch heute ge-

sungenes Siegeslied von Spinges hat selbst einem Ultra-

moderneu wie Bierbaum imponiert. Und auch die grosse

Erhebung von 1809 braucht sich ihrer allerdings spär-

lichen lyrischen Früchte nicht zu schämen '.

Noch eine kleine Bemerkung mag hier Raum finden:

die Tetralogie, in welcher Longfellow sein Jesnsdrama

(1871), die „Golden Legend" (1851) und die beiden

„New England tragedies" (1868) 1872 zusammenfasste,

hiess nicht „Göttliche Tragödie" (so lautete vielmehr der

Titel der 1871 erschienenen dramatischen Evangelien-

harmonie, offenbar durch Longfellows 1870 abgeschlossene

Uebersetzung der Divina Commedia veranlasst), sondern

„Christus". — Dass der Teufel in der „Golden Legend"
in Gestalt eines Geistlichen Beichte hört (Schönbach

S. 256) geht wohl auf die Schülerscene des „Faust"

zurück, dessen starker Einfluss auf die Cioldene Legende
S. 257 hervorgehoben wird-.

Wien. Robert F. Arnold.

Ein Sommer auf Island von Dr. B. Kable, a. o. Professor
an der rniversität Heidelberg. Mit zahlreichen lllnstrationen

und einer Karte von Island. Berlin W. 9. \d. Bodenburg.
VIII, 28:) S. 8». Sl. 4.

Als Reisebeschreibung ist das Buch ungemein an-

regend und lebendig geschrieben und wohl dazu geeignet,

demjenigen, der Island nicht aus eigener Anschauung
kennt, ein getreues Bild zu gewähren, dem aber, der

selber dort war, manche angenehme Erinnerung zu er-

wecken, manche schöne Empfindung und manche genuss-

reiche Stunde ins Gredächtnis zurückzurufen. Da wir

aber in dem Buche, stets im Rahmen des Reiseberichtes,

aoch über eine Menge von Dingen sprach- nnd literar-

geschichtlicher, politisch- und kulturgeschichtlicher, so-

wie vor allem volkskundlicher Art unterrichtet werden,

so mag seine eingehende Besprechung an diesem Orte

um so mehr gerechtfertigt erscheinen, als man ja ge-

wohnt ist, sich um jede Auskunft über Island, soweit sie

' Vgl. /.. B. V. Ditfnrth, Die historischen Volkslieder 1763
-1K12 (1872) S. .322.851.

' Für eine nächste .•Vuflagc wäre die Beseitigung mancher
typographischer Flüchtigkeiten zu wünschen, so des Wechsels
zwischen .\nti()ua und der störenden Fraktur bei der Wieder-
gabe englischer Titel. 8. 25. Z. 4 v. o. lies .des Sängers
(statt Königs) Fluch". S. 262. '/,. 10 v, u. : Manahem, der
Essäer (statt Cäsar).
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nicht rein naturwissenschaftliche Dinge betrifft, an uns

Germanisten zu wenden, und aus diesem Grunde mögen
auch ein paar thatsächliche Versehen hier berichtigt

werden, obgleich sie eigentlich nichts mit germanischer

Philologie zu thun haben. Da das Werkclien so un-

gemein anschaulich geschrieben und wirklich wohl dazu

angethan ist, nach des Verfassers Meinung (S. III) einen

fehlenden deutscheu Eeisefiihrer für Island zu ersetzen

— werden wir doch ganz besonders über die Preise

für die Verpflegung und die Güte der erreichbaren leib-

lichen Genüsse an jedem Orte unterrichtet — so ist

nämlich nicht nur zu wünschen, sondern bei dem beispiel-

los niedrigen Preise auch zu erwarten, dass es im Gegen-

satze zu den meisten Eeisewerken noch mehrere Auflagen

erlebt. Da müssen aber eine ganze Zahl von Kleinig-

keiten berichtigt werden, damit es auch in den nicht

bloss unterhaltenden sondern belehrenden Teilen seinen

Zweck vollständig erfülle.

Aeusserlich teilt das Buch das Schicksal fast aller

deutschen Berichte über Island, nämlich die Entstellung

der isländischen Namen durch zahllose Druckfehler, die

zum grossen Teil dadurch zu erklären sind, dass der

Herr Verfasser die Korrektur auf der Reise gelesen hat,

wie er mir brieflich mitteilt. Manche dieser Druckfehler

kehren aber so regelmässig wieder, dass es fast scheint

wie wenn das Buch früher erschienen wäre, als der Verf.

mit sich darüber einig war, nach welchen Grundsätzen

er die Schreibung der isländischen Namen normalisieren

sollte. Reinen Druckfehler, d. h. solchen den der

Setzer aus eigenem Wissen hätte verbessern können,

habe ich in dem Buche nur einen gefunden: 'das' für

'dass' S. 189. Zunächst ist mir aufgefallen die Schwankung
in der Setzung und Weglassung des Längezeichens z. B.

Lf/ngdulsliekie 106, Tungiifluss 96 neben Deildar-

tiiii(ja 162, Sveinatünga 168. Die Schreibung äng,

ing, üng, aitng, eing der neuisländischen Aussprache

gemäss für aiig, ing, img, öng, eng ist ja überhaupt

seit einigen Jahren wieder aufgegeben, weil ein Teil der

Insel — das Westland — noch die alte Aussprache bei-

behalten hat, es liegt also auch für uns kein Grund vor,

eine jetzt abgethanene Orthographie beizubehalten, die

nicht einmal historisch ist. Dazu erscheinen die Orts-

namen bald in altnordischer bald in neuisländischer

Schreibung z. B. Sc/nadalr 242, GaltaJcrkr 71. 79 n. ö.,

Noräi'd\ti7. 189 neben Geirshölnmr 157, prUK/rningnr
1, Hrüiafjördttr 169, Hrütafjaräarhals 172, Mid-
fjaräarhals 173 neben BeynivalhihäJs 155. Das Länge-
zeichen fehlt z. B. in Storlhnü/nir für Störihnüpiir 15;

statt Smidavkröknr heisst es S. 262 Sauddkrök, und
der Viäidalur samt seinen sämtlichen Ableitungen heisst

beständig Vidithal, VididaUtihiga u. s. w. und der

Name des dortigen Gesciilechtes Vidalin statt Vididaliir,

Vididahtunga, ViduUn (S. 173 ff.). Umgekehrt steht

S. 186 S/iägafjördur statt Skagafjüräur. Was hat

der Apostroph in dem Namen des letzten katholischen

Bischofs von Hular, Jöu '^rason S. 89. 126 zu thun?
Oder soll er vielleicht das in der Druckerei über Initialen

niciit voriiandene Längezeichen ersetzen? Der Name
Ari hat aber kurzes a, wie sdion aus dem Namen Ari

Porgilssons des Geschichtskundigen bekannt ist. Die is-

ländische Nationalspeise aus saurer Milch (S. 85) heisst

niclit skijr sondern skgr. S. 125 heisst es gar Jsaf/ürdur
statt Isafjördur und S. 182 lönsson füi' Jönssun.

lieber die Art und Weise, wie der Verf. die is-

ländischen Namen in der Beugung wiedergeben wollte,

scheint er sich auch nicht klar geworden zu sein, so

heisst der Nominativ ruhig S. 262 Saudakrok, 188

Sighvat, neben S. 66. 68 Sigurdur, 195 Loptr, der

Genetiv S. 178 Bärds, 186 Greftis neben 195 des !

Eyjafjöduv, des VatnajökuU, 233 des Lenknülur
und 192 des Vindheinijökulls- Dieser Gletscher heisst

übrigens Vindlieimajükidl. Als Dativform finden sich

S. 186 'zum Skagafjövdur , 202 'am Eijjafjördtir neben

S. 242 'zum Morgumnaf, 252 'am Gvendarsteln u. s. w.

Sprachlich unmögliche Namensformen sind z. B.

Vatndahhölar, des Vatndals S. 179 statt Vatiisdals-

Iwlar. Vahisdals, Gleräfoss S. VII für Glerärfoss,

Raudahükir S. VII. 72 für Ratidholar, wo allenfalls

in der bestimmten Form noch Rauäuhölar möglich wäre,

Ellidarä S. 141 für EUidaät\ ein litla litis S. 96 für

das litla hüs oder ein litid hüs, Idinia S. 90 für

Idunn. Die Flunder heisst isl. htilagfiskur in einem

Wort (vgl. S. 176). Mit Slitttnes S. 231 vermag ich

gar nichts anzufangen. S. 238 steht als Akkusativ 'den

Mycatnsörfefi. örceß ist neutr., in Ortsnamen meist

plural. S. 242 wird der Name HljödakUttar als "Echo-

klippen' gedeutet, was kaum richtig sein dürfte. Eher

'die Klippen des Schweigens' vgl. den Eingang der

Vqlospq.

Warum Kahle in den isländischen Ortsnamen, wo
er selbst berichtet, das / beibehält, dagegen an den

Stellen, die er aus P r e y e r und Zirkels Reise nach

Island abdruckt, deren / in th verwandelt, ist mir un-

klar. Ebensowenig begreife ich, warum er in Personen-

namen das/ durch //; ersetzt. Da nämlich einige Isländer

danisierte oder latinisierte Familiennamen angenommen
haben, in denen / durch th ersetzt ist z. B. Tlioroddsen

Thorlacius (entstanden ans Pöroddson porldksson),

haben wir / und th neben einander, aber mit ver-
schiedenem Lautwerte , indem / als stimmlose inter-

dentale Spirans , th dagegen als aspirierte Tennis ge-

sprochen wird, mit anderen AVorten: sobald der Isländer

sein / durch th ersetzt hat, spricht er auch nicht mehr

/ sondern t + h. In dem Namen des Geologen Dr.

porvald Thoroddsen beginnt der Vorname und der

Familienname je mit einem ganz verschiedenen Laute.

In seinen dänisch, englisch oder sonst in einer anderen

Sprache erscheinenden Werken hat er allerdings aus

praktischen Gründen den noni de guerre Th. Thorodd-

sen eingeführt. Wenn der bedeutendste isländische

Fremdenführer, der Sprachlehrer porgrimur Gudmund-
sen bei Kahle Thorgrinmr Giiäiiiundson heisst, so sind

darin nur vier Fehler: th für P, i für /, d für d, denn

der Familienname ist stets danisiert oder latinisiert, o

statt e. Wäre porgrimur wirklich Gitdniuiidsson, dann

müsste sein Name aber auch mit zwei s geschrieben

werden. Er ist aber Pördurson, wie sich sein Bruder,

der Sj'sselmann in Borgarfjardar und Mijrasi'isla auch

nennt, der bei den Leuten aber gewölinlich nur Sigurdur

jüristi genannt wird. Ueberhaupt hätte Kahle sich

etwas über die isländische Naniengebuug verbreiten und

etwas genauer in der Wiedergabe der vorkommenden

sein sollen. S. 282 taucht plötzlich eine Person auf,

die Thorgriiniir Thorsteinsfun heisst. Ist damit Steiii-

grlnitir Thorsteinsson oder porgrimur Gudnmndxin
gemeint? S. 209 heisst der inzwisclien verstorbene

Otto Wathne : Vadner!
S. 96 sagt Kahle, woher der Gullfws seinen Namen

hat, ist unbekannt. Hier iiätte er der ätiologischen

Sage erwähnen können, die K. Maurer in dem unten ge-
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nannten Werke S. 187 beibringt, dass nämlich unter

den Gidlfossar Goldhorte verborgen seien, und die Guä-
txttiidur Magm'issofi in einer wunderschönen Parabel in

Gedichtform gebracht hat (Pjöäölftir 1899, Xo. 16).

S. 156 wird der um die Sammlung altisländischer

Handschriften so hoch verdiente Brynjölfur Sveinsson

iirtümlich als Bischof von Hölctr bezeichnet: er war
1639—1674 Bischof von Skdlholt.

Gerade wie unser Neuhochdeutsch bei oft gleichen

Sprachformen doch der Wortbedeutung nach gewaltig

vom mild, abweicht, so hat auch das Isländische trotz

>einer äusseren Altertümlichkeit bedeutende Wandinngen
durchgemacht, und es ist noch nicht mit gründlicher

Kenntnis des Altnordischen implicite die gleiche des

Xeuisländischen verbunden. Während nun das Feld des

Herrn Professors Kahle das Altnordische ist, wie sich

in dem besprochenen Buche zum Beispiel bei den treff-

lichen Uebertragungen des Sonatorrek und der Hauptes-

lösung zeigt, sind ihm bei Uebertragungen aus der

neueren isländischen Sprache einige Fehler mit unter-

gelaufen, die ich im Folgenden anzumerken mir gestatte.

An einzelnen Stellen bereichert nämlich der Verf. seinen

Bericht durch Wiedergabe von Volkssagen, die sich an

gewisse Oertlichkeiten knüpfen. Da aber die von ihm

ausgewählten zum Teile schon in anerkannten Ueber-

tragungen von Konrad Maurer oder M. Lehmann-Filhes

vorliegen, so ist es um so merkwürdiger, dass Kahle

weder die erstere geradezu klassische Sammlung ' noch

auch die andere recht vortreffliche Uebersetzung - auch

nur mit einem einzigen Worte erw"ähnt. Dagegen sind

ihm in seinen eigenen Verdeutschungen zahlreiche Ver-

sehen untergelaufen: S. 60 annan hestinn heisst nicht

'ein Pferd' sondern 'das eine der beiden Pferde', hljöii

ad hinum hestinum oc/ reif imdun honum lariä heisst

nicht sie 'lief zu dem Pferde und zerriss ihm den Schenkel

unten', sondern sie 'lief zu dem anderen Pferde und riss

ihm den Schenkel aus'. Undan nicht iif steht weil der

Schenkel unter dem Eumpfe angewachsen ist, denn undan
heisst 'von unten weg', preij pur upp bjarg eitt tnikiä

ür hömrunum viä äna^ og kaxtaäi ßri ndlega tit ä
miäja d. siäan hljop hün ijfir d stillum ßessuin og

nndti um leid übersetzt Kahle 'da erhob sich (!) ein

grosser Fels aus den Klippen am Fluss und reichte (!)

beinahe bis in die Mitte des Flusses; darauf lief sie über

den Fluss auf diesem Steinpfad und sprach unterwegs'.

Es heisst aber: 'dort nahm sie einen grossen Felsblock

aus den Klippen am Fluss auf und w a r f iiin ungefähr

in die Mitte des Flusses, dann ging sie auf diesem Stein-

pfad hinüber und sprach dabei (dazu, gleichzeitig)'.

S. 62 'zwischen den Ländern' ist keine besonders gute

Wiedergabe von milli landanna, dem Kunstausdruck

für 'zwischen Island und dem übrigen Xordeuropa', be-

sonders 'zwischen Island und Norwegen'. S. 248 ist

St'«' er sagt, ad kann hafi verid fluttur übersetzt

'So sagt man, dass er ... . gekommen wäre' statt 'Man

sagt, er sei ....gebracht worden'. Bei dem Aus-

diucke gatiga seni grdr küttr denkt kein Mensch mehr
an eine graue Katze, worüber man allerdings in den

Wörtei-büchern niclits finden kann. Da ich, was ich

gerne zugeben will, bei der Uebersetzung der Land-

' K n r a d Maurer, Isländische Volkssagen der Gegen-
wart. Leipzig 1860.

' Isländische Volkssagen ans der Sammlung von .Ion

.\mason «hersetzt von M. Leb mann- Fillies. Berlin 1889.

Neue Sammlung, diis(dbst 1891.

frsedissaga Islands eptir l^orvald Thoroddsen denselben

Fehler machte, schrieb mir der Verfasser \iä ganga sem
grdr kötfiir . . . /gdir sama sem „od vera heima-
gangur einhversstudar" fad er „ad vera si og te

röltandi um d sama stad". S. 248 ist päd er eptir

homan haft falsch übersetzt: 'das behielt Lalli darauf

bei' statt 'das wird von ihm erzählt' {eptir weil es jetzt,

nach seinem Verschwinden oder Tode, erzählt wird).

Auf der gleichen Seite ist aus dem Backenknochen [vaiigi)

ein Kinnbein geworden, weil es im isl.-dän. Wörterbuchs
mit Kiiidbeeti übersetzt ist!

In der Geschichte Vom 'Atmen in Hüsavik' steht

statt Skögargerdi beständig Skögagardr. Santa dag
er sagt ad skip kccmi til Hüsavikiir heisst bei Kahle:

'Am selben Tag wird erzählt, dass das Schiff nach Hiisa-

vik käme', es muss aber heissen: 'Es wird erzählt, am
selben Tage sei das Schiff nach Hüsavik gekommen'.

S. 251 steht hinter der Stelle 'dabei veränderte

sich der Drang so, dass er sich zur Hälfte verhärtete'

ein Fragezeichen. Der Stil Olaf Daviitssons ist be-

rüchtigt als übertrieben 'rammislemkur' sodass oft die

Isländer selbst kaum verstehen, was er meint, üeber
diese Stelle, die mir selber dunkel geblieben war, teilt

mir Herr Dr. Porvaldur Thoroddsen auf meine Anfrage

gütigst mit: 'ad herda sig um allan helming' =
'anstr(C)ige sig til det gderste'. 'Man nahm an, dass er

sich dort im Heu hätte ersticken wollen' muss heissen

Man nahm an, er habe sich dort im Heu mit Absicht

selbst erstickt' (. . . ad liann hefdi viljandi kceft sig).

S. 256 (hatin) sleikti ndfrodiina af vitum haus
eins og log gera rdd fyrir heisst nicht '(er) wischte

den Todesschaum von seinen Lippen, wie es der Brauch
will' sondern 'er leckte ihm den Totenschaum von

Mund und Nase, wie es die Vorschrift will (vor-

schreibt)'. Vgl. K. Maurer, Isl. Volkssagen S. 78.

Mijrarga)' von denen der Verfasser S. 245 spricht,

giebt es nicht. Mgvargiir ist ein sing, tautum mit der

Bedeutung 'Stechmücken, 'Mückenplage'.

Was K. S. 152 für eine Vorstellung hat, wenn er

sagt 'im Mosfell' verstehe ich nicht. Das Mosfell ist,

wie das Wort feil besagt, ein Berg, und der danach ge-

nannte Hof liegt at Mosfelli 'am Fusse des Mosfells*.

Warum sind wohl die Rentiere (altn. hreinn,

hreinsdgri) in der Feder des Skandinavisten zu Renn-

tieren geworden (S. VII, 232. 233, so oft sie vor-

kommen), und warum das Triptychon zum Tryptichon

(S. 67. 232)?

Ich muss die Leser nochmals um Nachsicht darüber

bitten, hier so viel über ein nicht ausschliesslich ger-

manistisches Buch gehandelt zu haben. Es ist so selten

Gelegenheit, über Island betreffendes Bericht zu er-

statten.

Wenn eine hoffentlich zu stände kommende zweite

Auflage in den belehrenden Teilen ebenso vortrefflich

werden soll, wie schon die erste in den rein erzählenden

ist, so möchten wir den Herrn Verfasser ausser den

obigen Andeutungen noch bitten, das Sprachgefiihl eines

grossen Teiles der Deutschredenden nicht durch Ans-

drucksweisen zu beleidigen, wie 'die beiden Olafs' (S. 7),

'als wir den S;etersdal h er auffuhren', denn das Buch

soll doch auch ausserhalb Berlins gelesen werden.

Nachtrag: Ein Teil des oben gesagten deckt sich

mit Ausstellungen, die Th. Thoroddsen in Einreictin VI,

146 f. und Petermann» Mitteilungen 1900 Lit. Ber.

No. 256 macht, und welche erst nach Einsendung meines
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Manuskriptes erschienen sind. Durch erstere Anzeige

wurde ich aufmerksam auf Kahles unrichtige Ueber-

setzniig der allerdings nngemein schwierigen Strophe

S. 61:

iiidtfulegt er meyjar stig,

mal mtm vera ad (jipta slg.

Dies heisst nicht 'Mächtig ist der Jlädchenpfad,

Mühsam wird die Hochzeit sein sondern

'mächtig ist des Mädchens Schritt, Zeit wirds sein zu

lieiraten'. Der Sinn ist der 'aus der Grösse seiner Schritte

merkt man, dass das Mädchen erwaclisen genug ist, an

seine Verheiratung zu denken'.

Nürnberg. August Gebhardt.

A. S Napler. Old English Glosses. Ohiefly Unpublished.
Oxford, Clarendon Press 1900 kl. V. XL + 302 S. (Anec-
dota Oxoniensia: Mediaeval and Modern Series, Part XI.)

Seit geraumer Zeit haben die Freunde der englischen

Sprach- und Literaturgeschichte Ursache, die Forscher

im Gebiete der deutschen Philologie um die vortreffliche

Ausgabe der althochdeutschen Glossen durch Steinmeyer

und Sievers zu beneiden, da die altenglischen Glossen —
allerdings mit vereinzelten erfrenliehen Ausnahmen —
nur in Ausgaben vorliegen, die den heutigen Anforderungen
durchaus nicht genügen und vielfach Anlass zu Irrtümern

gegeben haben. Darum begrüsseu wir es mii aufrichtiger

Freude, dass einer der hervorragendsten Kenner und
sorgsamsten Arbeiter auf diesem Felde einen wertvollen

Beitrag zu einer kritisch geläuterten Darstellung dieser

nach verschiedenen Seiten hin wichtigen Quellen ge-

liefert hat und weitere Fortsetzungen dieses Unternehmens
in Aussicht stellt, dem wir das beste Gedeihen wünschen.

Das uns vorliegende vorzüglich ausgestattete Werk darf

mit gutem Recht als 'Aldhelmglossen' bezeichnet werden,

da etwa sieben Achtel der zumeist dem 11. Jahrhundert

angeliörigen Glossen dieses Bandes Werken Aldhelms
entstammen, woraus sich von selbst die innere Einheit

des Gebotenen ergiebt. Die Bedeutung Aldhelms für die

englische Kultur spiegelt sich auch in den Glossen ; von
allen in England befindlichen 21 Aldhelmhandschriften,

welche Napier untersucht hat, enthalten 19 englische

Glossen, wogegen andere Schriftsteller fast gar nicht

glossiert worden sind; und da sich Glossen zu Aldhelm
bereits in den ältesten Epinal - Erfurt - Corpusglossaren

finden, so folgt, dass Aldhelm wohl schon zu seinen Leb-
zeiten glossiert nnd von den frühesten Zeiten des alt-

englischen Schrifttums an bis zum Ende der altenglischen

Periode immer wieder gelesen und schriftlich erklärt

worden ist. Hierzu kommt, dass Napiers Glossenband
gemäss der Absicht des Herausgebers bei weitem nicht

alle vorhandenen Glossen zu Aldhelm umfasst. Dies

könnte man fast bedauern; aber gegenüber der Fülle

des uns Gespendeten muss jede Andeutung, wie etwa ein

Anderer sich den Grundplan des Werkes gedacht hätte,

veisturamen. Napier giebt nicht einen blossen genauen
Abdruck, sondern ist allenthalben bemüht, alles Dunkle
und Unsicliere aufznliellen nnd aus dem grossen Schatze
seiner Belesenheit in allenglischen Schriften überall, wo
es nötig ist, wertvolles Material zur Deutung beizubringen.

Durch diese hingebungsvolle Arbeit hat er in hunderten
von Einzelfragen der quälenden Unsicherheit ein Ende
gemaclit, eine Menge von Irrtümern seiner Vorgänger
berichtigt, viel Neues für den Wortschatz ans Licht ge-

fördert und seinem Stoffe eine musterhafte, wohl für ge-

raume Zeit abschliessende Form gegeben. Daher ist es

für den Rezensenten ein wenig dankbares Bemühen, hinter

Napier her noch Aehren lesen zu wollen
; ich kann dem-

nach nur recht unwichtige Kleinigkeiten vermerken.

Von dem zuerst in Assm. Hom. auftretenden ae.

cranic 'Chronik' liefert Napier jetzt ein Compositum
cranic-wntere ; znr Form möchte ich bemerken, dass das

I «, dessen Kürze so wie die des e in faiix nach Sievers,

Zum ags. Vocalisnius p. 10 zu beurteilen ist, auf eiu

zur Zeit seiner Aufnahme noch vorhandenes o, also *cronic

weist, das dann wie in fönt fant, soiii- säm- Sievers

§ 68, Anm. 1 in a übergegangen ist. — Napier schreibt

lerösod 'rosatus', dagegen rose rosa' und roshedd 'rosetum'

mit 0. — Warum ist p. XXIX, Anm. 4 die Endung
-rceden mit gerra. w augesetzt, statt des eewöhnlicU an-

genommenen germ. ai? vgl. got. garaideiiis Kluge, Xomin.

Stammbild. § 149. 162. — Für die Composita mit tiri-

'zwie- pri/- 'drei'- p. 267. 268 etc. wird wohl nach Engl.

Stud. 25, 424 langer Vokal zu schreiben, ausserdem an

twiiin/lt 'twice melted' p. 267 ein -e anzufügen sein. —
»•-Schwund in schwachtoniger Stellung wie in cwearten

aus cweartern, beren aus herern p. 69 zeigt wohl auch

sceapheorden statt -ern WW. 185, 15. — Das Simplex

trendan erscheint vielleicht auch in dem von Zupitza,

Angl. 1, 285 mitgeteilten Spruche se ceppel ncefre ßces

feorr ne trendded, he cpd, hwanon he com. — Zu
wrüian 'schallen, rauschen' p. 203 gehört vermutlich

der ae. Ortsname Writula-hurna OET. p. 514, woraus

ein Adjektiv icritol 'rauscliend erschlossen werden darf.

— x\us dem wie es scheint nur in den Aldhelmglossen

belegten wifel wifer 'jacnlum, spiculum' stammt das afrz.

fem. guivre 'Pfeil' und in Zusammenhang hiermit steht

wahrscheinlich auch die (durch ein romanisches Suffix?)

weitergebildete Form wibete vibete 'Pfeil', welche Wace
8133 ausdrücklich als englisches Wort bezeichnet; ae.

wif l wifer gehört wohl in die Sippe von nlid. schweben
schweifen, ae. ne. steift, und zwar zur Gruppe ohne an-

lautendes s wie lat. vibrare, ae. wnp'an, alid. wipf
'Schwung, rasche Bewegung' und bedeutet also 'etwas

zum Schwingen, Schleudern, Geschwungenes'. — Statt

snieai 'subtle' wird als Nominativ wohl smeah anzuset.:en

sein, da sich aus swräj mit germ. j der Veilust desi

Consonanten in den Zusammensetzungen wie smealic\

smPainete smeawrenc smiawyrhta smeuwi/rm nicht recht-

fertigen liesse; das j in sineap-e smeoian ist dann wie

in heaies heapiin von heah nach Sievei's § 295, Anm. 1

zu erklären. In all den genannten Zusammensetzungen

ist h vor folgendem stimmhaften Consonanten regelrecht

geschwunden ; nur smeaßuncol muss eine analogische

Bildung sein. Jlerkwürdig ist das Schwanken der Ety-

mologen in der Beurteilung der Herkunft dieses Wortes:
Paul, Beitr. 6, 93 Anm. 4; 7, 134 Anm. stellt es zu

ahd. smac ae. snimc 'Geschmack'; Kluge s. v. Schmarh
zu ahd. sniähi aisl. smär 'klein', und gewiss ergiebt

germ. *smwh- ae. smeah, da « vor h regelrecht in ea

übergeht wie in ncah; wieder andere denken an Zu-

sammenhang mit ae. srnri^an nnd diese Beziehung scheint

alt zu sein; vgl. smcaian and icorne durhsmüian Angl. 9,

259, 2. Es ist wohl Mischung aus den beiden letzten

Quellen denkbar. — Das bisher unbefriedigend gedeutete

ae. cffreda 'putamen', also 'Abgeschältes, Schale, Hülse'

sieht Napier als Zusammensetzung aus ivf und reda für

hreda an und stellt dieses hreda zu ae. hreddan nhd.

retten; da aber von hreddan, so viel ich weiss, keine

einschlägigen Bildungen vorliegen und sich demnach die

Betleutung nicht ungezwungen fugt, möchte ich lieber
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von der Sippe von lat. cribrum, ahd. {h)ritara nhd.

reifer, ae. hrid{d)er, ne. riddle ridder 'Eeiter, Sieb'

aiisgehn und einen gerni. Stamm *hrida- ans idg. *krt-tö-

'gesiebt, gesichtet', griech. y.oitoq 'auserlesen' ansetzen.

Das (' ist dann im Altenglischen nach einer leicht er-

kennbaren Regel in schwachtonigem oder allmählich un-

betontem zweiten Gliede der Zusammensetzung in e über-

gegangen wie in ae. hedreda neben hedrida 'Kranker',

eigentlich 'Bettreiter', brondreda WW. 294, 28 neben

hrandrida WW. 266, 26 'Feuerbock', eigentlich 'Brand-

reiter', fijrwet neben fi/rwit 'Neugier', a-rest neben lerist

Auferstehung', neowest OET. 503 neauest neben lüatrist

Nähe', rift 'Kleid, Hülle, Vorbang': häliireft uähreft
liei Napier p. 254. 270, enetere : enüre 'einjährig', end-

hfan 'elf" got. ainlif ,
ßrlfe^iitn zu /rltii got. tigus,

ferner in den bekannten Formen der Adjektiva auf -lic

wie misleca u. s. w. Auf die Zeit dieses Ueberganges
von i zu e darf man wohl einen Schluss ziehn aus den

Xamen mit -frif> im zweiten Gliede, welche diu'ch die

seltenere Form -fref hindurch zur gewöhnlichen -/er/

vorgerückt sind; vgl. Biarnfred Herefred Hfuifred

Nödfredini Sefreb Sii[e)fred Willfred Wiilfred in

Sweets OET. p. 500 f., wonach der W'andel schon im

9. .Talirhundert vollzogen sein muss. Abweichungen sind

wohl durch Einwirkung des Simplex zu rechtfertigen,

das bei verschiedenen Sprechern mehr oder minder deut-

lich ins Bewusstsein treten konnte: stets scheint das

Simplex gewirkt zu haben in den Namen auf -ivine, in

welchen bei völliger Isolierung ja auch Schwund des w
zu erwarten gewesen wäre. Dieser TJebergang von i

zu e ist ein Teil jener kürzlich von Sievers, Zum angel-

sächsischen Vokalismns p. 20 f. klargelegten Erscheinung

der Entstehung eines e ans ursprünglichem ii : durch Ent-

rundung geht in schwachtoniger oder tonloser Stellung

ü in i über; auf dieser e-Stufe schliessen sich die «-Wörter
den «'-Wörtern wie ledrida an und in beiden Gruppen
geht dann das i gemeinsam durch Senkung in e über.

Ich führe noch einige ähnliche Fälle für y > j > e an

:

seit langem durch Sievers, Beitr. 9, 198 bekannt ist

emhe aus ymle-. ferner unnetlic unnütz' Cur. Fast. Hatt.

Ms. 77, 12; ijmhrene 'Zeitlauf Aelfr. Hom. I, 102, 27;

cynren 'Geschlecht' Cur. Fast. 97, 10; 391, 4; ymhhwerft
'umkreis' Vesp. Ps. 49, 12 neben sonstigem i/mhhwi/rft,

ahd. umbiwurft; aus lat. alümen ein ae. *ali(hnce wli/nce

Ep. mit 'Secundärumlaut' , woraus später (cel)efue;

eoredcestum El. 36 = -cysluni; tri/rdment Reg. Ben.

81,21; nordli. etidebrednis, leendehredniia in Cooks
Glossar; das Jlittelenglische liefert noch Sereberi 'Salis-

bury' Ciiron. 1137; in den Namen auf -byri wäre regel-

mässig e zu erwarten, allein die fortwährende Einmengung
des Simplex hat hier wie sonst so häufig die lautliche

Entwicklung gestört. Verwandt sind auch die von Sievers

§ 99, Anra. 2 besprochenen Fälle wie (pfwerdla 'Schade',

metelestu 'Speiselosigkeit', in welcli letzterem man aus

dem e wohl auf bereits eingetretene Kürzung des Vokales

schliessen darf. In dieser ganzen Gruppe wiederholt sich

etwa ein Jahrhundert später dieselbe Erscheinung, die

schon im 8. Jahrliundert das im üraltenglischen tonlose

i in e übergeführt hatte.

Prag. Alois Pogatscher.

Liihr. W. , Die drei Cambridger Spiele vom Parnass
(1.Ö98—160.3) in ihren literarischen Beziehungen. Kieler
Dissert. Kiel 1900. 107 S. 8».

Lührs Dissertation ist eine dankenswerte, metho-
dische Uebersicht, spec. über Entstehnngszeit, Beziehungen
zu zeitgenössischen Dichtungen (darunter besonders in-

teressant die Nachweise betr. Hall's Satiren), die literar.

Bildung des Verfassers und den Verfasser der Trilogie

selbst.

Soweit Lühr bei den von ihm untersuchten Fragen
überhaupt zu einem Resultat hat kommen können, ist

ihm dies wohl gelungen. Dass er über den Verfasser

der Trilogie nichts Endgiltiges ermittelt hat, wird ihm
Niemand verübeln; im Gegensatz zu ihm möchte ich

allerdings die Annahme von Day's Verfasserschaft für

ganz unbegründet halten. Denn erstens ist der Verfasser

in den älteren Dramatikern offenbar viel besser zu Hause,

als in denjenigen aus der Zeit von 1598—1603, was bei

Day höchst auffällig wäre, da er gerade um diese Zeit

mitten im Londoner Theaterleben stand. Von Jüngeren
kennt der Verfasser nur Shakespeare und Ben Jenson,

vielleicht noch Marston als Dramatiker; von Chettle,

Monda\% Dekker, Haughton, Heywood, Drayton etc. keine

Spur. Was besonders Chettle anbetrifft, so hat Lühr
entschieden Recht (p. 66), wenn er die alte Malone'sche

Ansicht (cf. Fleay, Chron. Engl. Dr. II, 349). dass sonne,

Foiind ivhen the iveary nct is alinosf done auf Grissill

hinwiese, verwirft und Jonson's Gase is altered an deren

Stelle setzt. Zweitens: Wenn uns nicht .\lles täuscht,

so hatte Kempe im .Jahre 1599 Shakespeares Truppe
verlassen — Day hätte das sicher gewusst und Kempe
nicht die Worte our felloiv Shakespeare etc. in den
Mund gelegt. Sodann ist der Verfasser der Trilogie dem
Dramatiker Shakespeare im Grossen und Ganzen wenig
geneigt; dürfen wir dies von einem Mitarbeiter Chettle's

und Dekkers erwarten, der, soviel wir wissen, nie auf
Jonsons Seite gestanden? Schliesslich hätte ein Londoner
play-wright um diese Zeit gewiss nicht verfehlt, seinen

Hörern die homerische Fehde Jonson's gegen Dekker-
Marston vorzuführen (zu der purge [p. 65] wäre doch
wohl Small's ausfülirliche Darstellung in- Stage-Quarrel,

Breslau 1899, pp. 133 ff. zu berücksichtigen gewesen).

Louvain. W. Bang.

Anglistische Forschungen, hrsg. von Joh. Hoops. Heft 1:

Intensives and Down-toners. Ä Study in English Adverbs
by C. Stoffel. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuch-
handlung 1901. 1.56 S. 8°.

Vorliegende Studie über die verstärkenden und ab-

schwächenden Adverbien des Neuenglisclien beschäftigt

sich damit, an der Hand eines sehr reichen, alle Stilarten

von Shakspere bis Punch umfassenden Belegmateriales

die bekannten Thatsachen zu illustrieren, dass 1) Grad-
adverbien in Bezug auf iiire steigernde und mildernde Kraft
grossen Schwankungen unterworfen sind, und dass 2) ur-

sprünglich nur Qualitätsbegriffe modifizierende Gradadver-
bien auch die Funktion von modalen Satzadverbien über-

nehmen können. Zu diesem Zwecke wird besonders

ausführlich die Verwendung von füll, pure (dessen Ent-
wickelung interessante Parallelen zu rery ergiebt), very,

rigid, so, as, rather und pretly untersucht, mit der aus

anderen Arbeiten Stoffels bekannten Feinfühligkeit für

Bedeutungsnuancen und deren Entwickelung auseinander,

leider auch mit der gleichen übergrossen Breite der Dar-
stellung. Das Schwergewicht ist dabei auf den modernen
Sprach gebrauch verlegt, sowie auf die historische Ent-

12
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Wicklung, soweit sie sich in nenenglischer Zeit vollzieht:

in den älteren Sprachperioden bewegt sich Verf. weniger

sicher (vergl. '0. E. on ane, liijphens in Cliaucer MSS.',
purhlind irrig = pure blind). Die historischen Er-

;

klärnngen scheinen mir nicht immer einwandsfrei. So
j

kann ich mir nicht denken, dass ne. ever and anone aus
]

me. eoer in oon mit einem 'intntsive and und me. and
\

anon verschmolzen sei. Für Ausdrücke wie me.for-old
wurde ich das Znsammenlliessen verschiedener Quellen

stärker betonen, statt zu versuchen, die Gruppe for -!- Sahst,

in den Vordergrand zu rücken. An der Stelle in Chaucers

Troilus II, 656 wifh that thoiight for pure ashatned
|

ist doch wohl die Lesart icith that pure thought for-
shamed (vergl. ae. forscamian) vorzuziehen. Dagegen
dünkt mir der Vorschlag, an zwei Stellen der Canterb.

Tales (A 3120 und 4150)/o>- dronken als Präp. + Snbst.

(nicht als Adj.) zu fassen, recht annehmbar.

Die kleinen Ausstellungen hindern uns nicht, die

Arbeit als einen sehr wertvollen Beitrag zur Geschichte

des englischen Adverbinms zu bezeichnen, der wüi-dig die

neue von Prof. Hoops ins Leben gerufene Sammlung
eröffnet.

Würzburg. Max Förster.

W. Meyer-Liibke, Die Betonung im Gallischen. Sitzungs-
berichte der Wiener Akademie, phil.-histor. Klasse. CXLIII
(1901). II. 71 S.

Die Betonungsweise des Gallischen hat für den

Eomanisteu ein gewisses Interesse wegen der Entwicklung
altgallischer Ortsnamen — das hat den Verf. zu seiner

Abhandlung geführt — , für den Germanisten wegen der

Frage, ob der germanische Accent auf keltischem Ein-

fluss beruhe, für den Indogermanisten, weil sie für den

Verwandtschaftsgrad zwischen Kelten und Italikern viel-

leicht in Betracht kommt; das hat mich einst zur Auf-

stellung der vom Verf. bekämpften Hypothese bewogen.

Da Zimmer in seinen Keltischen Studien II (1884) die

Stelle des altirischen Accents so deliniert hatte, dass er

in der Regel die erste Silbe treffe, dass aber noch einige

Reste und Spuren einer anderen Betonung vorhanden

seien, glaubte er die irische Betonungsweise - als jung,

etwa im 4. oder o. Jahrh. n. Chr. entstanden betrachten

zu sollen (S. 198). Indem ich in der Anzeige dieser

Schrift (Rev. Celtique VI, .309) nachweisen konnte, dass

jene vermeintlichen Reste und Spuren auf Täuschung be-

ruhten, war die Frage nach dem Alter von neuem auf-

zuwerfen, zunächst die nach dem Verhältnis zur britannischen

Betonung. Dass ich damals noch fälschlich die Betonung
der vorletzten Silbe in den meisten britannischen Dialekten

für älter hielt als die Endsilbenbetonung, die der Dialekt

von Vannes bewahrt, ist zwar für die Hauptfrage oline

Bedeutung. Doch hat sieh auch sonst seither Manches
verschoben. Das hohe Alter der irischen Verbalbetonung
glaubte ich einmal ans der Gestalt der Präposition er-

schliessen zu können, die im festen Kompositum com,
vortonig aber con lautet, also den sehr alten Uebergang
von -m zu -n zeigt: aber Hermann hat KZ. 33, 529
mit Recht bemerkt, dass dies nur für das Alter der

irisciien Kompositioosweise, aber nicht für die Accent-

stelle im Kompositum beweisend sei. Auch das Argu-
ment, dass die Präposition tn, to vortonig vor Verben
im Irischen und im Britannischen do, du laute, gilt jetzt

in dieser Weise nicht mehr, da ich selber (Zs. für cell.

Philologie III, 49) nachgewiesen habe, dass die ältesten

irischen Denkmäler in dieser Stellung noch tu, to liaben.

Wohl aber bleibt bestehen, dass da. wo diese Präposition

seit jeher proklitisch war, vor Xomiualfonuen, sie in

beiden Sprachzweigen von Alters her d zeigt; ebenso

das Pronomen possessivum der II. Sing., das eigentlich

der Genitiv zu ir. tu kymr. ti etc. ist. Gab es zur

Zeit, als in diesen Prokliticae sich t zn d wandelte,

auch in einheitlichen Wörtern vortonige Silben, so dürfte

man wohl erwarten, dass Media für Tennis sich in /

weiterem Umfang auch sonst fände. Nach dem jetzigen, i

allerdings noch ziemlich niedrigen Stand der keltischen
|

Etj'mologie scheint das aber nicht der Fall zu sein, und
gerade in den Beispielen, wo man einen solchen Vorgang
gern annimmt, z. B. in ir. gahor kymr. gafr = lat. caper

capra, lässt sich nicht erweisen, dass die unregelmässige

Lantvertretung durch den Accent bedingt sei (gr. y.djiong).

Bringt hier die weitere etymologische Forschung keine

Aenderung der Ansichten, so bleibt wahrscheinlich, dass

es einst vortonige Silben im einheitlichen Wort nicht

gab, dass also die Anfangsbetonung einst gemeininsel-

keltisch war.

Ist nun für das Gallische die britannische oder die

irische oder wieder eine dritte Betonungsweise anzu-

setzen? Für das Alter der zweiten schien mb', bei der

überaus engen Verwandtschaft der keltischen und der

italischen Sprachen, von vorn herein der Umstand zu

sprechen, dass auch der lateinische Vokalismus sich am
einfachsten erklärt, wenn man für die vorliterarische

|

Periode eine energische Erstsilbenbetonung annimmt.'

Diese Theorie wird vom Verf.. wie er andeutet, freilich'

nicht durchaus geteilt: doch glaube ich sie jetzt auch

durch das Oskische stützen zu können, was aber nichtj

hierher gehört. Bestärkt wurde ich in meiner Ansichtl

durch die AehnUchkeiten in der Anwendung der Alliteration

in der poetischen Rede der Altlateiner, Paeligner, Umbrer
einerseits, der Iren andrerseits, wie ich das in meinem
Vortrag auf der Kölner Philologenversammlung (1895)

auseinandergesetzt habe. Um jene Zeit formulierte ich

daher meine Hypothese positiver als früher. Doch räume
ich heute willig ein , dass dieses Argument nur als

sekundäres in Betracht kommt, indem zwei Sprachen

mit Anfangsbetonung leicht selbständig zu ähnlicher

alliterierender Poesie gelangen können.

Den Ausschlag müssen eben die Ueberreste des

Gallischen selber geben, und für die Betonung sind wir

auf die spätere Gestalt der Ortsnamen angewiesen. Die

ungeheure Mehrzahl derselben ist freilich einfach auf

römische Weise betont worden und beweist daher nichts.

Aber einige weichen ab. Eine Prüfung dieses Materials

hatte ich in jener Anzeige als notwendig hingestellt,

und Meyer-Lübke wundert sich mit Reclit, dass weder ich

noch einer der Anhänger meiner Hypothese sie ausgeführt

habe. Der Grund ist, was mich betrifft, sehr einfach;

so oft ich das Problem angriff, zerraun mir das Beweis-

material sozusagen unter den Händen und sagte weder

nach der positiven noch nach der negativen Seite Sicheres

aus. So gedachte ich, um wenigstens das ganze Material

vor mir zu haben, zunächst die Vollendung von Holders

Altceltischem Sprachschatz abzuwarten. Um so dank-

barer werden wir alle dem Verf. sein, dass er die Auf-

gabe auf sich genommen hat, wenn mir freilich auch

scheinen will, dass es ihm nicht viel besser als mir er-

gangen ist. Mit Recht sagt er: „Wer ohne die Ver-

hältnisse in den späteren keltischen Sprachen zu kennen

. . die gallische Betonung beurteilen würde, käme kaum
auf den Gedanken der Anfangsbetonnng". In der Tliat,
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nnr so kann man einstweilen die Frage stellen
:
Wider-

sprechen gallische Ortsnamen dieser aus anderen Gründen

naheliegenden Annahme? Die Formen Troyes aus

Tricasses, Nhnes Nemze aus NeDiausus (neben römisch

betontem Nemours aus Neniäusus), vielleicht Condes

Condres etc. aus Cöndäte (neben vielen Conde Condat

aus Conddte) und G<ip aus Vapincnm zeigen, dass in

den betreffenden Gegenden jedenfalls nicht der britannische

Accent herrschte, und würden sich gut aus Erstsilben-

betonung erklären. Gegen diese zu sprechen scheinen

zunächst Bourges Chorges aus Bitünges (-ms) Cuhinges,

Vieux Dreux Bayenx aus Vidticasses Ditröcasses

Baiöcasses. Freilich konnten sie, falls sie im Gallischen

anfangsbetont waren, diesen Acceut nicht beibehalten,

da die Romanen bei der Betonung von Lehnwörtern

wohl bisweilen die Quantität vernachlässigten, aber so-

wenig die viertletzte Silbe als etwa die letzte jemals

betonten. Aber warum, fragt der Verf., wurde dann

nicht einfach auf römische Weise Bituriges Viducässes

betont? Ein Grund, weshalb bei den Namen auf -casses

und ->-7ges diese Betonungsmode aufgekommen sein könnte,

lässt sich vielleicht finden. Alle genannten Wörter

gleichen sich darin, dass die beiden ersten Silben kurz

sind ; denn auch wenn Budiocasses bei Plinius kein blosser

Schreibfehler für Baiöcasses ist, so zeigt doch wohl die

Schreibung Bagorassi bei Ausonius, dass es sich um

einen einheitlichen Laut handelte, der nur im Lateinischen

etwa durch zwei Buchstaben ausgedrückt werden konnte.

Fasst nun der Sprechende zwei kurze Schallsilben in

eine Drucksilbe zusammen, so erscheint bekanntlich dem

fremden Ohr leicht die Stelle des Hauptaccents zweifel-

haft, und es bezieht ihn unwillkürlich auf die Silbe, auf

der es ihn eher erwartet. Diese Deutung, dass die

Gallier etwa B'rftirVjes gesprochen haben, das den Romanen

wie Bitii.riqes~\L\a.ns, wäre ohne Weiteres abzuweisen,

wenn der Verf. in Bernj prov. Berriu (merovingisch

pagvs Bituricus, Biturigus) mit Recht ein lateinisch

betontes Biturtgus sähe; denn dann müsste ja Bituriges

Bourges den echt gallischen Accent zeigen. Doch er-

wartet man eher ein Adjektiv als den blossen Stamm-

namen ohne Suffix, der überdies vor Gregor von Tours

niemals in der Form Biturigi auftritt; BiturTcus scheint

mir daher sicher aus Biturigicits verkürzt (vgl. den onyo^

BnnvoriTiy.o^, zu lesen Bnovor,y,y.n<;, im Edictum Diocle-

tiani).

Als voll beweisend werden dagegen Beispiele gelten

müssen, die ohne notwendige Accentverscliiebung deutlich

von der Anfangsbetonung und von der römischen Be-

tonungsweise abweichen, vor allem solche, die eine vor-

letzte kurze Silbe betonen. Durch die Tücke des Schicksals

stellt der Verf. als besonders wichtig 'JoTjytvot'a Ptol.

2, 8, 2 voran, das im heutigen Flussnamen Argenou

bewährt sei. Argenou ist aber nur ein Versehen in

SlüUers Ausgabe des Ptolemäus, das von Holder über-

nommen worden ist. Der Fluss heisst Argiienon, Wegt

ausserdem im bretonischen Sprachgebiet und hat drittens

wohl sicher nichts mit jenem Bdhv/.naioir '^lo?^ynnrrc

zu thun, das der Hauptstadt da Viducässes, Araegenue

auf der Peutingerschen Tafel, entspricht und heute Vieti-r

heisst. Auf den griechischen Accent allein wird aber

niemand bauen wollen; weiss man doch nicht einmal, zu

welcher Zeit die Accente gesetzt worden sind. Da der

\i\t andere scheinbare Beispiele wie Isäru-lsire,

(Jenava Geneoa—Gentve schon früher selber beseitigt

hat, und Namen auf -o Abi. -oue (S. 57), die Ja römisch

flektiert worden sein können, nichts beweisen, bleiben

als beachtenswert wohl nur ein paar Wörter übrig, die

auf -Öna zu weisen scheinen. Ob es ein gallisches Suffix

-öna gegeben hat, ist allerdings zum mindesten fraglich

:

dagegen entsteht dadurch eine gewisse Unsicherheit, dass

-onn- neben -on- häufig ist, vgl. z. B. Matroms

Dervonnis neben Fatis Dervonibiis (Holder I, 1271).

Das Hauptbeispiel für -ona ist der heutige Quell- und

Dorfname Divoune (Ain), der nach Holder schon im 13.

Jahrh. als D/cö"« vorkommt; da nun neben dem Fluss-

namen Diva Gen. Dieane (Thomas, Romania 22, 495)

gerade für eine Quelle (zu Bordeaux) die Form DivÖna

durch Ausonius bezeugt ist, so liegt es in der That am

nächsten, jenes Dironne auf Divöiia zurückzuführen. Auf

eine Nebenform Divonna oder ähnl. könnte freilich ein

raerovingisches Diainia führen, das man zweifelnd dem

heutigen Divonne-Fontaine (Yonne) gleichstellt. Aber

das inschriftliche Dijoiia CIL XII, 2768, nach Charvet's

Vermutung die Nymphe des Baches la Vionne oder

l'Andiole (Garä), stützt eher die erstere Ansicht. Nimmt

man dieses Beispiel als einigermassen gesichert an, dann

darf man vielleicht auch Artonne (Puy-de-Döme) aus

Arthona Arcthona bei Gregor von Tours anführen.

Lillehonne aus ' Imhnßoi'a ist mit dem Verf. so zu er-

klären, dass es als luHa bona aufgefasst wurde; man

könnte sagen, diese Auffassung habe sich bei der Be-

tonung iuliohÖna am leichtesten einstellen können.

Andere Beispiele (S. 58) sind noch bedeutend unsicherer:

Lausanne wird in alter Zeit mit nn geschrieben {Lou-

snnimisium CIL XIII, 5026); Nisona (= la Lisonne)

ist zu spät belegt; MagueJonne {Magalone, Magahna)

scheint mir halb gelehrte Form zu haben ;
neben E.rona

(^ Essonnes) steht die Schreibung Isciona; bei der

Schreibung Latona (
^ Losne) kann der lateinische Gottes-

name eingewirkt haben.

So scheint mir die Frage zwar nicht klar gelöst,

aber doch der Entscheidung näher gebracht. Wer sich

auf die zuletzt erwähnten Beispiele zu stützen getraut,

für den wird die Hypothese der gallischen Anfangsbe-

tonung abgethan sein. Dagegen scheint es mir unbillig,

mit dem Verf. von ihren Anhängern zu verlangen, sie

müssten erklären, warum bei gewissen Namenreihen die

gallische, bei andern die römische Betonung beliebt worden

sei. Aber jedenfalls wird man einstweilen, falls nicht

neues Material, etwa die Beobachtung von Synkope-Er-

scheinungen, zu andern Resultaten führt, nicht sagen

dürfen, dass die französischen Ortsnamen durchgehende

Anfangsbetonung im Gallischen wahrscheinlich machen.

' Dass nebenbei eine Menge hübscher Einzelbemerkungen

abfallen, ist bei einer Arbeit Meyer - Lübke's selbst-

verständlich.

Freiburg i. B. R- Thurneysen.

La nouvelle reforme de l'ortliographe et de la syutaxe
"'

francaises". Texte de rarrete ministericl avec avant-propos

et coramentaire par Emile Kohdo. doctcur ^s lettres.

maitre de oonferencos ä la Faculte de Lettres de Lund

(yuedc). Lund, Librairie Gleerup (Hjalmar Möller). .o2 S. 8 .

Referent hat nicht die Absicht, in dieser Anzeige

das unterm 31. .Tnli litOO vom französischen Unterrichts-

ministerium erlassene Arrete relatif d la simpllßcation

de l'enseignement de la syntaxe franraise in seinen

Einzelheiten zn durchgehen; die Besprechung obigen

Kimnnentars wird aber ein öfteres Verweilen bei ver-

schiedeneu Artikeln desselben nötig machen.
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Vorerst ein kru-zes Wort über dieses Arrcte, dem
Eohde's Ki'itik gewidmet ist.

Die Absicht der französischen Gelehrten, die im

Namen des Conseil Superieur de ['Instruction Publique
und unter dem Vorsitz von Gaston Paris die Eeform-

vorschläge gemacht hatten, war folgende: es sollte in

den verschiedenen Examina in Zukunft bei einer grösseren

Anzahl von grammatischen und syntaktischen Fragen
eine weite Duldung Platz finden (Rohde p. 12). Der
Primarschulunterrichl sollte dadurch von einem ganzen
Ballast orthogi-aphischer und sprachlicher Spitzfindigkeiten

befreit werden.

Diese Kommission, die den Reformvorschlag ausge-

arbeitet hatte, verwahrte sich dagegen (R. p. 12), bindende

Regeln aufstellen zu wollen: sie verlangte nur, dass Ver-

stösse gegen gewisse Regeln nicht mehr als solche be-

trachtet, sondern als gleichberechtigt angesetzt werden.

Das also war der Wunsch der Kommission. Artikel

2 des vom Unterrichtsministerium erlassenen Arrete's

lautet nun folgendermassen: ..Dans les etablissements

d'enseignement public de tont ordre, les usages et pres-

criptions contraires aus indications enoncees dans la liste

annesee au present arrete ne seront pas enseignes comme
regles" (p. 22).

Wenn wir uns fragen, welches die Evolution sein

wird, welche diese Bestimmungen zur Folge haben werden,

so dürfen wir, unter allem Vorbehalte, folgendes an-

nehmen :

Das Arrete gestattet in seinen meisten Artikeln

zweierlei: l) Beibehaltung der alten Regel, die oft kom-
pliziert ist. 2) Gebrauch einer neuen Schreibung oder

einer neuen Ausdrncksweise, die meist dem Hange der

immer sich wandelnden Sprache Folge leistet. Unter
solchen Umständen wird wohl der Primarschulunterricht

je länger je mehr sich einzig an die Neuerungen halten,

und das mit Recht: in absehbarer Zeit wird dann eine

neue ilinisterialverfügung dieselben zu dem Range absoluter

Regeln erheben können.

Wenden wir uns nun der Studie des Herrn Rohde
zu. Die Anordnung derselben ist folgende: zuerst kommt
ein Avant-Propos des Verfassers (p. 3— 10), dann folgt

der Rapport des Herrn Ciairin, mit der Verfügung des

Unterrichtsministers. Den Schluss bildet ein Kommentar
des Verfassers über diejenigen Punkte dieses Ärreti's,

die ihm eine Kritik zu verdienen scheinen.

Die Absicht des Verf. scheint offenbar die gewesen
zu sein, als er seinen Kommentar schrieb, den Lehrern
der französischen Sprache an schwedischen Mittelschulen

nützliche Winke zu erteilen. Leider vergisst er dies

oft und macht dem Reformprogramm und seinen Urhebern
wiederholt seltsame Vorwürfe, denen man nur die Frage
entgegenstellen kann:

„Haben die französischen Gelehrten mit ihrem Reform-
vorschlag den Unterricht an französischen Primarschulen
im Auge gehabt, wie es Herr Ciairin wiederholt betont,

oder sind sie von der löblichen Absicht ausgegangen,
schwedischen CTyninasiasteu die Erlernung der französischen

Sprache zu erleiclitern?"

Ich gehe nunmehr zu einzelnen Punkten desRohde'schen
Kommentars über.

Nach dem Arret6 soll es fortan gestattet sein zu
sagen: „temoin oder thnoins les victoires qu'il a rem-
portees" (p. 23). Ebenso wird man in der Redensart
prendre « temoin sagen können: „Je vous prends tous

ä timoin oder a timoins'^.

Ueber ersteren Satz bemerkt R. nur, die betreffende

Ausdrucksweise gehöre nicht zu dem in Schulen zu

lehrenden Französisch. Leider übergeht er stillschweigend

den zweiten Teil der Regel, der es wohl verdiente, näher

angesehen zu werden, da die darin erwähnte Wendung
sehr häufig gebraucht wird. Temoin kommt bekannt-

lich von lateinischem testimonium und lieisst ursprüng-

lich „Zeugnis"', nicht „Zeuge". Diese Bedeutung ist

denn auch noch erhalten in dem Ausdruck „prendre ä

temoin", der, wie Littre mit Recht bemerkt, etwas ganz

anderes bedeutet als „prendre pour temoin". Es wäre

ein wirklicher Verlust einer fein nuancierten Redeweise,

wenn man nunmehr ..prendre a temoin" [= j'invoque

votre temoignage] bei einem Objekt im Plural auch in

den Plural setzte.

„Aigle"' soll, nach dem Beispiel der französischen

Klassiker, m. oder f. sein können, wenn es sich um den

Vogel im eigentlichen Sinne handelt (p. 23).

Der Text des Arrete's lässt darüber keinen Zweifel,

vorausgesetzt, dass man die betreffenden Stellen nach-

schlägt (cf Littre s. v. (liglc). Weil ein schwedischer

Gymnasiallehrer denselben missverstanden und geglaubt

hat (R. p. 7, 38), auch von einem hervorragenden
Manne werde man „nne aigle^' sagen können, wirft R.

diesem Artikel Unklarheit vor! (p. 38.)

Automne war bei den Klassikern des XVII. Jahr-

hunderts männlich oder weiblich. Da die andern drei

Jahreszeiten {ete zwar ursprünglich auch nicht) aber männ-

lich waren, hat seither dieses Creschlecht bei automne
einen grossen Vorsprung gewonnen. Der Ausgang auf

-e ist anderseits daran schuld, dass das weibliche Geschlecht

überhaupt bei diesem Worte aufgekommen ist und heute

noch sich erhält, allerdings meist nur in gewissen Fällen.

Das Arrete lässt ohne Unterschied automne als

männliches oder weibliches Snbstantivum zu, wohl in

Rücksicht auf die Schnllektüre der Klassiker. In Rück-

sicht darauf scheint Ref. diese Verfügung gerechtfertigt:

wenn aber R. sie für schwedische Schulen verwirft, so

berechtigt ihn dies nicht zu seiner Bemerkung (p. 40):

„Comment serait-il possible de pretendre que ce mot sera

desormais des deux genres ä volonte?"

Warum sollten Redewendungen wie „cette petite

fille est vraiment iine belle enfant" „quelque peu sen-

timentales" sein, wie R. (p. 41) bemerkt? Enfant, von

einem Kinde weiblichen Geschlechtes gebraucht, ist auch

heute noch, ohne irgend einen Zug von Gesuchtheit,

weiblich.

In der Ausdrucksweise „se faire fort de" bleibt be-

kanntlich fort nach den Regeln der Grammatik unver-

ändert, ob das Subjekt männlich oder weiblich, Singular

oder Plural sei. Nunmehr soll es gestattet sein, zu

sagen: „se faire fort, forte, forts, fortes de . .
"

(p. 30).

R. bemerkt (p. 47) hierzu, diese Redeweise sei selten,

man könne sie aus dem Elementarunterrichte ausscheiden.

In welchen Schulen? In den französischen oder schwe-

dischen? Dieser Ausdruck gehört allerdings zum ge-

hobeneu Styl, wer ihn aber braucht, hat das deutliche

Gefühl seiner Zusammensetzung, und darum zeigt sich,

seit fort als Femininform verschwunden ist, da und dort

in der französischen Literatur das Bestreben, dem Worte
fort als Adjektiv zu seinem Rechte zu verhelfen, (cf.

Littre s. v. fort.)

Tont vor einem Adjektiv bleibt unveränderlich, wenn
dasselbe mit Vokal beginnt, etc. Nun soll es in allen

Fällen veränderlich sein können (p. 32).

I
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Die Regeln über adverbiales tout verdanken wir

unserm Jahrhundert; vorher richtete es sich immer nach

seinem Beziehung'svvorte.

Die Wiedereinführung des frühem Gebrauclies würde

gewiss eine grosse Erleichterung bringen und einen Punkt

der Syntax bedeutend natürlicher gestalten.

Wir kommen schliesslich zu dem Artikel der Reform,

der vielleicht die weitgehendste Wirkung ausüben wird:

(t 6 b r a u c h d e s P a r t i c i p i u m s der Vergangen-
heit. Es soll nunmehr dasselbe, wenn es mit upoir

conjugiert ist, in allen Fällen unveränderlich bleiben

dürfen, in denen es bisher sich nach dem Objekt zu

richten hatte.

R. billigt diese Reform, insofern sie sich nur auf

orthographischem Gebiet geltend macht („/fs iivres que

i'ai hl"). Dagegen ist er der Ansicht (p. 51 — 2), in

Schweden solle man vorerst noch abwarten, was die

Franzosen Fällen wie „/« peine que f<ii pris" für eine

Aufnahme bereiten werden. Hierzu ist nur zu bemerken,

dass nicht nur Kinder und Leute des Volkes, wie es

Verf. glaubt, sondern aucii sehr gebildete Personen dieser

stark ausgesprochenen Neigung der Sprache heute Folge

leisten, und man schon jetzt Ja peitie que J'ai pris"

sagen darf, ohne darum die Verachtung der gebildeten

Franzosen auf sich zu ziehen.

Die Bemerkung Rohde's aber (p. 51), die Schweden
sollten mit der Aufnahme dieser Reform in den Schul-

unterricht nicht zu voreilig sein, möchten wir für alle

Nichtfranzosen auf das ganze Gebiet dieser Reform aus-

gedehnt wissen. Warten wir lieber ab, wie die franzö-

sische Schulwelt dieselbe aufnimmt und in welchem Um-
fange sie sie in Praxis umsetzt. Wenn dieselbe einmal

festen Fuss im Uuterrichtswesen in Frankreich gefasst

liaben wird, dann wird es für das Ausland noch früh

genug sein, derselben zu folgen!

Wir haben dem Verfasser dieser kleinen Studie den

Vorwurf machen müssen, in seinen Auseinandersetzungen

nicht deutlich zu sein und nicht scharf genug auseinander-

zuhalten, wie einerseits die Urheber des Reformvorschlages

und wie anderseits er diese Reform interpretieren. Dies

ist zu entschuldigen, denn es ist nicht leicht, in einem

sehr vertrauten Gebiete die Wirkungen und die Nütz-

lichkeit einer für den Augenblick vielleicht gewaltthätigen

Reform mit dem ersten Male unparteiisch zu beurteilen.

Dagegen müssen wir es bedauern, wenn Verf. (p. 49)

bei Anlass der Besprechung von tie faire aucuns projets

neben früher allein richtigem ne faire aucun projet

folgenden Satz schreibt: „Les auteurs de l'arrete ont

choisi prudemment un exemple on le substantif qui [corr.

„que"] precede aiiciin commence par une consonne; ils

prafiquent ä nicrt>eille Part de ne pas se coniproDieltre".

Es ist niclit würdig, bei der wissenschaftlichen Be-

urteilung eines Werkes in persönliche Verdächtigung über-

zugehen!

Wir hoffen aufrichtig, dass Herrn Rohde's Feder

weiter gegangen ist als er wollte.

Nachtrag (10. IL OL). Seit Ende November, als

ich meine Rezension schrieb, hat sich manches auf dem
Gebiete dieser Reform erheblich geändert. Die Arademie
FruiK^aise ist eingeschritten, der Unterrichtsminister

scheint unschlüssig, ja sogar anderer Meinung geworden
zu sein. So war meine Aufforderung, abzuwarten, was
für eine Aufnahme diese Reform in Frankieich erfahren

würde, nur allzu berechtigt.

IL Nachtrag (5. IIL OL). Durch Verfügung vom

26. Februar 1901 hat der französische Unterrichts-

minister das Arrete vom 31. Juli 1900 zurückgenommen,

und durch ein neues, von der Äcademie Frunraise ge-

billigtes, ersetzt.

Zürich. A. G. Ott.

Ch. Gii erlin de Guer, Essai de dialectologie nor-

mande. La palatalisation des groiipes initiaux _<//, hl, //, />/,

bl, 6tü(M6e dans les parlers de 300 commuues du departement

du Calvados. X u. 155 S. 8» u. 8 Karten. Paris, Bouillon

1899. 10 Fr.

Guerlins Arbeit zeichnet sich durch eine mitunter

etwas schwerfällige Gründlichkeit aus, wie sie die Franzosen

selbstbewusst gern den deutschen Werken nachrühmen.

Nach einer Einleitung, welche von der Verschieden-

heit der örtlichen Verteilung der untersuchten Wörter,

von den Gründen der gewählten Begrenzung des Unter-

suchungsgebietes und von der Anordnung der Darstellung

spricht, legt der Verf. für jede einzelne seiner fünf Laut-

gruppen dar, wie die verschiedenen Gestalten ihrer Ent-

wicklung belegt sind, und zwar so peinlich genau, dass

er für jedes Wort wieder die Gemeinden namentlich

aufzählt, in denen es lebendig ist. Daran schliessen

sich Listen, welche alle Belege noch einmal vorführen,

aber in der Reihenfolge der Gemeinden, und zu diesen

Listen gehört wieder ein Anhang, der alle ausnahms-

weise verschiedenartigen Entwicklungen einzelner Bei-

spiele und viele Fälle eines merkwürdigen Ersatzes ge-

wisser Wörter anführt.

Von den 8 Karten geben die 5 ersten eine Ueber-

sicht über die Vertretung der untersuchten Lautgruppen

;

die beiden folgenden stellen die Oertlichkeiten zusammen,

die einerseits Konsonant und mouilliertes /, andererseits

Konsonant und Jod entwickelt haben; und die letzte

verzeichnet diejenigen Formen der Vertretung unserer

Gruppen, die besonders merkwürdig sind.

Der Verfasser ist aber niclit bloss gründlich, sondern

im ganzen auch recht sachvei ständig vorgegangen. Er
besitzt die zu seiner Arbeit nötigen Vorkenntnisse und

Fähigkeiten in vollem Masse, und den Ueberlegungen,

die er anstellt über die Herkunft und Verwandtschaft

zweifelhafter Formen, über Einzelheiten der lautlichen

Entwicklung und über die Anlage von Untersuchungen,

wie die seinige eine ist, wird man alles in allem rück-

haltlos beistimmen können.

Und doch muss ich bekennen, dass ich am Schluss

von seinem Werk einigermassen enttäuscht war. Die

aufgewandte Mühe scheint mir nicht im Verhältnis zu

stehen zu den Ergebnissen. Es kommt das von zwei

Ursachen her: einmal hat der Verfasser die Fehlerquellen

zu wenig berücksichtigt, die für solche Untersuchungen

gefährlich werden können; sodann sind die Gesichts-

punkte, von denen er seinen Stoff betrachtet hat, uu-

zweckmässig gewählt.

Der Verfasser hat nach seiner eigenen Angabe seine

Belege teils an Ort und Stelle erfragt, teils durch Frage-

bogen gesammelt. Nun hat schon das mündliche Abfragen

seine Schattenseiten. Ich weiss das aus eigener Er-

fahrung. Als ich vor einigen Jahren zwei hiei' in Heidel-

berg arlicitende, aus dem gleichen Dorf stammende

pikardisclie Bürstenbinder über die mundartliclien Ver-

hältnisse ihres Heimatdoi'fes verhörte, stimmten ilire An-

gaben meist überein, aber niclit immer. Argwöhnisch

fragte ich die beiden eingehender nach ihrer Lebens-

gpscliichte: da stellte sich heraus, dass der eine in einem

Nachbardorf geboren war und dort seine Kindheit ver-
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lebt Latte. An Ort uiid Stelle überzeugte ich mich nach-

her, als ich die Eltern und Freunde meines ersten Ge-

währsmannes verhörte, dass der erste mich überall so ziem-

lich recht berichtet hatte, der zweite dagegen, ihr Lands-
mann (der unterdessen schon im Gefängnis gesessen hatte

und nach Amerika ausgewandert war), zwei Dorfmnnd-
arten vermischt hatte. Bei der heutigen Beweglichkeit

der Bevölkerung, selbst der Dorfbewohner, muss man
gewärtig sein, dass ein Gewährsmann keine reine Mund-
art mehr spricht, nnd man muss aus der Masse des Stoflfs

geschickt das zusammenstellen, was ein einheitliches Bild

giebt. Man tliut damit nichts anderes als der Gescliichts-

forscher oder der Herausgeber, der seine Quellen sorg-

fältig prüft und das Unzuverlässige ausscheidet.

Bei der Anwendung von Fragebogen liegen die

Dinge noch misslicher. Das hat in Deutschland der

Wenkersche Sprachatlas und der zwischen Bremer und
Wrede darob entbrannte Kampf ja zur Genüge gezeigt.

Man kann sich das ja auch leicht ausmalen: der Be-
antworter ist vielleicht kein richtiger Einheimischer; oder
er benutzt Quellen, die selbst schon trübe sind; vielleicht

verbessert er auch in seinem Sinne die Formen, die er

spricht oder hört; udgl. Daher hat Guerlin de Guer
in der gleichen Gemeinde nicht nur oft an zwei Beispielen

der gleichen Gruppe eine zweifache Vertretung gefunden,
sondern hie und da sogar an einem und demselben Wort.
Hätte er seine Ergebnisse übersichtlicher verwertet, hätte

er, anstatt überall seine Belegtormen sklavisch zu buchen,

den ruhenden Pol gesucht in der Erscheinungen Flucht,

so hätte sich ihm alles in einheitlicherer Beleuchtung ge-

zeigt, und nicht zum mindesten er selber wäre befriedigter

mit seiner Arbeit. Er hätte beispielsweise nur einmal
die mit mehr oder weniger Veränderungen aus der

Schriftsprache übernommenen Wörter ans seiner Beispiel-

sammlung auszuscheiden brauchen! Eine genauere Be-
rücksichtigung der normannischen Lautverhältnisse über-

haupt liätte die Liste dieser Fremdwörter übrigens wahr-
scheinlich viel grösser werden lassen, als sie bei dem
Verfasser jetzt ist.

Audi mit den Karten bin ich nicht recht zufrieden.

Die ersten 5 gefallen mir schon. Wenn man die Ge-
meinden als verdächtig ausschliesst, die irgendwie eine

doppelte Vertretung aufweisen, gewinnt man rasch ein

ungefähres Bild von der wirklichen Lage der Dinge,
und dieses Bild ist meist ziemlich regelmässig gezeichnet.

Aber was haben die sechste und siebente Karte für einen

Zweck, die zeigen, ob Konsonant mit l oder Jod in der
Gesamtzahl der Beispiele aller Gruppen ausnahmslos
vorliegt, oder ob es nur ü b e r w i e g t. Abgesehen da-

von, dass unter den 4—5 Ortschaften, die nach Konsonant
/ und y duichgängig erhalten haben, nach dem Ausweis
der vorhergehenden Karten jeweils eine, wie es scheint,

zu Unrecht mitverzeichnet ist, nämlich das eine Mal
Etreliani, das andere Mal Hottot-Les Bagues! Viel nütz-

licher wäre eine Zusammenstellung einerseits darüber
gewesen, wie die versdiiedenen Gemeinden in den ein-

zelnen Gruppen jeweils palatalisiertes / erhalten haben,
andrerseits, wie sie darnach y entwickelten, udgl. Denn
dann liätte man die Grenzen der Geltungsbereiche der
gleichartigen Lautübergänge für die 5 Gruppen schon
vergleidien können. Mit der achten Karte kann man
sicli wieder elier einverstanden erklären, weil sie nicht
nur angiebt, was der Ausgangspunkt der seltsamon Laut-
gpstaltungen war, sondern auch ermöglicht, nebenbei die

Gleichheit der Uebergäuge zu verfolgen.

I Auch im Einzelnen hätten wir einiges Anfechtbare

anzumerken: so die Reihenfolge der Uebergänge bei ge-

wissen Lautentwicklungen: so die Behauptung, die Er-

haltung des Anlauts in dem Worte i/lcneul sei ein

Beweis für die späte Einführung der Pflanze selbst (S. 4);

so der Schluss, weil die Flöte erst spät in der Normandie

bekannt geworden sei, könne die Palatalisierung der

Anlautsgruppe ß- überhaupt erst der jüngeren Zeit an-

gehören (47) ; u. ähnl.

Doch das ist alles nur nebensächlich und beein-

trächtigt nicht den Wert von Guerlin de Guers' sorg-

fältiger Untersuchung.

Heidelberg. Ludwig Sütterlin.

Q. Rigntini und O. Bulle. Neues italienisch-deutsches
und deutsch italienisches Wörterbuch. Leipzig. Tauch-
nitz und Mailand. Hoepli. "2 Bände, gr. 8». 1896—1900.
L Bd. 916 S. II. Bd. 11)44 S.

Nach langjähriger vereinter Arbeit der beiden Ver-

fasser liegt nun dieses stattliche zweibändige Wörterbuch
vor uns, das wohl dazu bestimmt sein dürfte, die vor-

hergehenden italienischen Lexica nach und nach bei uns

zu verdrängen. Die Hauptarbeit ist von dem deutschen

Verf. gethan worden, während Rigutini, der ja durch

anderweitige lexicographische Leistungen sich um die

italienische Sprache genugsam verdient gemacht hat,

sich hier auf die Verbesserung und Durchsicht des

italienischen Textes beschränkte. Die Ausarbeitung der

deutscheu Buchstaben von L bis V stammt von Prof.

S. Friedmann in Mailand.

Oberster Gesichtspunkt beim Entwurf war diel

praktische Brauchbarkeit. Und diesen Zweck — das glaube

ich nach mehr als dreijähriger Benützung versichern zu

dürfen — haben die Verfasser auch vollständig erreicht.

Auch mit den übrigen leitenden Gesichtspunkten, wie man
sie in den jeweiligen Vorworten dargelegt findet, kann

man sich sehr wohl einverstanden erklären. Die Hanpt-

basis für den italienischen Teil bildete einerseits der

toskanische Sprachgebrauch von heute und andererseits

die wichtigsten Werke der literarischen Vergangenheit.

I'ialektische und technische Spezialitäten sind nicht be-

rücksichtigt, oder höchstens sofern sie der Toskana an-

gehören. Bei derartigen notwendigen Abgrenzungen sind

kleine Ungerechtigkeiten natürlich nicht zu vermeiden

und dürfen den Verfassern auch nicht zur Last gelegt

werden. Man wundere sich darum nicht, wenn z. B.

unter modernen Novellisten der Sicilianer Giovanni Verga
mit seinen Idiotismen zu kurz kommt gegen den Toskaner

Renato Fucini mit den seiuigen u. dgl.

In der Hauptsache reicht das Lexicon darnra nocli

lange aus auch für die weitgehendsten Anfoiderungen

des italienisch lernenden und lesenden Publikums und

muss von Allen, die sich im geistigen Völkerverkehr

bemiUien, mit dankender Anerkennung begrüsst werden.

Heidelberg. Karl Vossler.

Dr. O. Heck er, Neues deutsch - italienisches Wörter-
bucli aus der lebenden Sprache mit besonderer Berück-
sichtigung des taglichen Verkehrs zusammengestellt und mit
Ausspraebehilfen versehen. Teil 1; Italienisch - Deutsch.
Biaunschweig 19(K). 8». XII, 436 S.

Seine gründliche Kenntnis der modernen italienischen

Umgangssprache hat der \'eif. durch seine bekannten

Konversationsbüchlein schon meiirfaeh dokumentiert. Auch
das vorliegende elegante und handliche Wörterbuch zeigt

auf jeder Seite die Früchte einer langjährigen, praktischen,
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oewissenhaften und gründlichen Verdolmetschungsarbeit.

keiner von Heckers Vorgangern dürfte so tief in den

(ieist der beiden Umgangssprachen eingedrungen sein

und sicli so aufriclitig und erfolgreich bemüht haben um

die feinsten Nuancen des Ausdi'ucks; und nie ist die mo-

derne Sprache so unvermittelt, so frisch und lebendig in

die Kolumnen eines italienisch-deutschen Lexikons hinein-

oeströmt. Hecker begnügt sich nicht mit der erklärenden

Umschreibung, oder der aproximativen Wiedergabe der

Worte, sondern sucht und findet, wo es nur möglich ist,

den deckenden Ausdruck. Er darf darum mit vollem

Rechte lioffen, dass seine Arbeit ,.auch für den, der Bulle

besitzt, keineswegs überflüssig sein wird''.

Die sparsam aber gescliickt gegebenen grammatischen

und phonetischen Winke und die praktische Anordnung

der unregelmässigen Verba müssen dem Anfänger ganz

besonders willkommen sein.

Die moderne Umgangssprache hat Hecker im weitesten

Sinne berücksichtigt, ist aber in der Ausschliessung des

„gänzlich Veralteten" vielfach docli zu weit gegangen.

Es ist zum Wenigsten fraglich, ob man Dante so ohne

weiteres beiseite lassen darf. Wer Dante liest, wird

freilich alles Archaische was nicht bei Hecker steht, in

den modernen Kommentaren reichlich erläutert finden.

Aber Citate aus Dante sind in Unmasse auch in die

Umgangssprache gedrungen und bilden ein 1 eb en di g es

Element in der Tradition. — Doch auf dem kleinen

Räume, den sich der Verfasser gönnte, hat er wahrhaftig

genug geboten.

Heidelberg. Karl Vossler.

H «abersky, Betonungswörterbuch der italienischen

Sprache. Ein Hilfslnich zur richtigen Betonung der

italienischen Wiirter. einschliesslich der Zeitformen

und Eigennamen, mit Angabe der Aussprache. Eine

Ergänzung zu allen italienischen Würterbüchern. Berlin.

Behr 19iXl. kl. 8». XX und 173 S.

Zweifellos entspricht dieses geschickt und ökonomisch

angelegte Handbüchlein einem entschiedenen Bedürfnis.

Sein Motto lautet: Le difficoltä maggiori per la pro-

nunzia italiana sono il sapere dove hatte sulie parole

l'aceento tonico; quando la e e la si dicono streite o

larghe; quando la s e la « si dicono o aspre o dolci

(Fanfani). Wie schon der Titel zeigt, berücksichtigt der

Verfasser aber in der Hauptsache nur die erste Schwierig-

keit, die Accentgebung; während er die Hauptpunkte

der Aussprache auf zwei knappen Seitchen (VII u. VIII)

behandelt. Uebrigens berührt er dabei sogar die Er-

scheinung der satzphunetischen Gemination (aissigmre,

vabbene etc.), auf die ihn Tobler aufmerksam gemacht

hatte. Sie scheint mir aber durch die von Sab. im An-

schluss an Hecker gegebenen Regeln noch lange nicht

bestimmt. Wenn ich mich nicht täusche, sind es drei

Hauptfaktoren, die durch ihre regellose Wechselwirkung

diese Art von (Gemination bald ins Leben rufen, bald

unterdrücken: 1) ein noch nicht sicher erkanntes und mit

den Dialekten sehr stark variierendes Lautgesetz. (Die

pädagogischen Lehrbücher berücksichtigen natürlich nur

die toskanische Sprachgewohnheit. I II) Affekt und

Leidenschaft, welche die Uemination stark begünstigen

und weit ausdehnen. IIIj Einfluss der Schrift, welche

der Gemination entgegenwirkt z. B.: der gebildete

Italiener bemüht sich heutzutage aRoma u. s. w. zu

sprechen, verlacht aRRoma, aNNapoli und vermeidet

gerne die allzu ohrenfälligen Geminationen, sofern sie

nicht in der Schrift bezeichnet sind.

In den Aussprachebezeichnungen hält sich Sab. wie

sein Vorgänger Fanfani streng an die Toskaner und

schreibt sogar bestia, so sehr sich die übrigen Italiener

dagegen w^ehren. Ob er nun auch letftra sprechen

möchte, erfahren wir nicht, denn das Wort fehlt merk-

würdigerweise bei ihm. anrqra ist wohl ein Druckfehler.

Mit grossem Geschick hat es Sab. verstanden, durch

Ausschliessung der meisten Paroxytona und Oxytona, so-

wie durch eine vorausgeschickte alphabetische Liste der

häufigsten proparoxytonischen Wortausgänge {
— dbile

— dggine - dsiwo—esinio etc.) sein Wörterbuch so klein

und handlich, und doch so reichhaltig zu gestalten wie

nur möglich.

Einige Ergänzungen und Berichtigungen sind dem

Verf. vielleicht für eine zweite Auflage willkommen.

S. XX wäre sodisfaiio als Ausnahme neben sodisfanno

zu erwähnen; S. 4 lies -prender l'a'tre ?.tz.tt Vaire ; S. 6

fehlt cdoe neben aloe; S. 13 fehlen bäcio und bacio;

S. 29 verdiente auch das klassisch poetische Commedja

erwähnt zu werden neben commtdia. und ebenso trngedia,

occano u. ähnl. S. 120 ein rettifih giebt es meines

Wissens nicht, sondern nur rettifilo.

Einer sehr weitgehenden Bereicherung endlich be-

dürfte das äusserst magere Verzeichnis der Eigennamen,

denn gerade hier herrscht die grösste Anarchie und ge-

rade hier lassen uns alle Wörterbücher und sogar die

Register der italienischen Geschichte und Literaturge-

schichte im Stich. Ich erwähne nur die bekanntesten

Namen aus der italienischen Literaturgeschichte, über

deren Betonung der deutsche Leser leicht in Zweifel

gerät und sich vergeblich bei Sabersky Rats erli,olte_:

Ambrosöli (RicäsoU ist verzeichnet), Arici, Ascoli,

Bdrtoli, Botero, Ctittäneo, Cesdri, Föscolo, Gämbnra,

Gradeiiif/o, Macrdri, Metastdgio, MontecüccoU, Pellico,

Fuerio, Revere, Rezzönico, Saiuuizzdro, Sigüiiio, Tom-

miiseo, Trissino. Bei verschiedenen Xamen
^
fehlt die

poetische Doppelforra .4»«j6d//e, Asdnibdile. Emunuello,

Scimucllo, David und Daiidde, EzechieUo, hraello etc.

Von deutschen Namen vermisse ich vor Allem Ltitero.

Falsch ist Fildcopo cf. Zs. für roman. Phil. III, 395 f.

;

Meiiico mit offen e für Dominikiis ist mir fremd. Ich

kenne nur Dompiko und die Koseformen Meiiico und

Memmo, höchstens noch Memnio, das aber eigentlich zu

Guglirlmo gehört.

Heidelberg. Karl Vossler.

Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und

Literaturen (VL Bd.. lUr neuen Serie ^ I. Bd.. 1. u. 2. Hett :

.loh. Bolte. Biüorne und Chichefaoe. — K. M. Meyer, Zu

Goethes Sprüchen. — E. Koeppel, Analogiewirkungcn

zwischen wurzelverwandten Zeit-, Haupt- und Beiwortern

der englischen Sprache. — B. Eehr. Die Lieder des Faufax

Ms iAdd. .i4i;ö Brit. Mus.) — H. Conrad. F. Vischer und

Dorothea Tieck als Macbeth-Uebersetzer. — \\. Mangold.

.Tugendgedichte Friedrichs des Grossen aus der lUieinsberger

Zeit (173(1 -3H| nach Manuskripten der Kf.nigl. Archive zum

erstenmal hrsg. II. (Schi.) — F. Lieherraann. l'ebcr die

Lcis Willelme. — J. Bolte, Zum Liederbuche Christophs

von Schallenberg. — Ders., Noch einmal lliobs Weib. —
— W. W. Greg. An unknown edition of Heywoods iV«//

of love'. — P. Nitzer. Die Quelle von Turbevvillcs 'Tra-

qical taks' Xo. 2. - M. Förster, Berichtigungen zu Band

'CIV. — Sitzungen der Berliner (Gesellschaft für das Studium

der neueren Sprachen. — Verzeichnis der Mitglieder der

Berliner (iesellschaft für das Studium der neueren Sprachen.

.Tanuar l!)(ll. — A, Leitzmann . F. lloltbausen. Altsächsisches

Elementarlmch, - II, Spies, P. Pachaly, Die Variation im

Heliiind und in der altslichsischen (ionesis, — .1. Schatz,



175 1901. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Xo. 5. 176

Zs. für hochdeutsche Mundarten. Hrsg. von 0. Heilig und

Ph. Lenz. — A. E. Berger, Ct. E. "Lessing. Minna von

Barnhelm oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf

Aufzügen. Edited with introduction and notes by H. .T.

Wolstenholme. — M. Konrath. W. Keller. Die literarischen

Bestrebungen von Worcester in angelsächsischer Zeit. —
H. Spies. The Gast of Gy. Eine englische Dichtung des

14. Jahrh. nebst ihrer lateinischen Quelle De spiritu Guidonis

hrsg. von G. Schleich. — A. Brandl, The seege of Troye

edited from ms. Harl. 52.') ^ith introduction. notes and
glossaries by C. H. A. AVager. — M. Förster. 0. Brix.

Leber die mittelenglische Lebersetzung des Speculum humanae
salvationis. — A. Brandl. K. JL Alden. The rise of formal

Satire in England under classical inüuence. — E. Koeppel.
The Faerie Queene by Edmund Spenser. Edited from the

original editions of 1590 and 1596 with introductions and

glossary by Kate M. Warren. — E. Vollmer. Z. Z., The
World and a man. — Ders.. Ouida. The Massarenes. —
Ders.. Ouida. La Strega and other stories. — A. Brandl.
E. W. Scripture. Researches in experimental phonetics. Ob-
servationson rhythmic action. — E. Penn er. J.H..\. Günther.

A mannal of English pronunciation grammar. for the use

of Dutch students. — G. Ebeling. G. Körting. Per Formen-
bau des französischen Xomens in seiner geschichtlichen Ent-

wickelung. (Schluss der Besprechung aus Bd. CV. Heft 3/4.)

— C. Appel. X. Welter. Frederi Slistral. der Dichter der

Provence. — Arn. Krause. Leo Wiese. Die Sprache der

Dialoge des Papstes Gregor. Mit einem Anhang: Sermo de

Sapientia und Moralium in Job fragmenta. — H. Morf. F.

Brunetiere, Manuel de IHistoire de la Litterature fran(;aise.

— .W. Tob 1er. Frederik Wulff. La rythmicit^ de l'alexandrin

francais. esquisse. — E. Wendriner. K. Vossler, Poetische

Theorien in der Frührenaissance. — W.Mangold, Camille

Flammarion. Lectures choisies. Für den Schulgebrauch aus-

gewählt und erklärt von W. Elsässer. — Ders.. l'onteurs

contemporains. Xeun Erzählungen von A. Theuriet. A. France.

P. Loti. V, Sardou. E. Zola. Für die Schule ausgewählt.

bearbeitet und erklärt von .T. Hengesbach. — Th. Eng wer.
Ph. Eossmann. Ein Studienaufenthalt in Paris. Ein Führer
für Studierende. Lehrer und Lehrerinnen. Zweite, umge-
arbeitete und bedeutend vermehrte Auflage, hrsg. unter Mit-

arbeiterschaft von A. Brnnnemann. — 0. Hecker. C. von
Eeinhardstöttner. Vocabolario sistematico e guida della con-

versazione italiana. Methodische Anleitung zum italienisch

Sprechen nach Dr. K. Ploetz' 'Vocabulaire systematique'.

Zweite Auflage neu bearbeitet von Eomeo Lovera. — Ders..

A. Scanferlato. Lezioni italiane. Kurze praktische Anleitung

zum raschen nnd sicheren Erlernen der italienischen Sprache
für den mündlichen und schriftlichen Gebrauch.

Die Neueren Sprachen VIII. 8: E. Lenz. Leber Ursprung
und Entwickelung der Sprache. Mit besonderer Berück-
sichtigung von .lespersens Progress in Language. I. — K.

A. M. Hart mann. Wie haben sich die Lehrer der franzüs.

Sprache in Deutschland zum Erlasse des französischen Unter-

richtsministers Georges Leygues vom 31. Juli d J. betr.

Vereinfachung des Unterrichts in der französischen Syntax
zu stellen? — A. Beyer. Bericht über das vierte Vereins-

jahr des neuphilologischen Vereins in Bremen. — Henri

Bornecque. Ein Studienaufenthalt in Paris von Ph. Koss-

mann. 2. umgearbeitete und bedeutend vermehrte .\uHage.

bearbeitet mit Unterstützung von .\. Brunnemann. — Ders..

E. E. B. Lacomble. Histoire de la litterature fraccaise. —
Elf es, 1. E. Wolter, Frankreich. Geschichte. Land und
Leute; 2. H. Lüdecking. Französisches Lesebuch: .3. H. H.
Wingerath. Französisches Lesebuch für Mittelschulen, sowie
für die .Mittelstufe der höheren Schulen ; 4. H. Gassner und
G. Werr, Französ. Lesebuch für mittlere Klassen. — H.
Schmidt, Englische Lehrbücher. Dr. A. Fischer und H.
Schmidt. Englisches Lesebuch für höhere Handels- und Real-

schulen ; Dr. (t. Dubislav und P. Boek. Lese- und Uebungs-
buch der englischen Sprache ; C. Th. Lion und F. llorne-

mann. Englisches Lesebuch zur Geschichte und Landeskunde
(irossbritannicns; Lese- u. Lehrbuch der englischen Sprache:

L F. W. (ieseniiis. Englische Sprachlehre, .-kusgabe A; 2.

Gesenius-Kegel. Knglisclie Sprachlehre, .\usgabe B:J. H. .V.

(tünthcr. A Manual of Entilish Prcmunciation and Grammar
for the use of Dutch students: Hilfsbücher für den Lnler-
richt in der englischen Sprache von Dr. K. Meier und Br.

Assmann. I. u. II. Teil. — VIII, lU: K. Lenz. Ueber Ur-

sprung nnd Kntwickelung der Sprache. Mit besonderer Be-
rücksichtigung von Jespersens Progress in Langnage. III.

— J. Ackerknecht, Zur Aussprache des Schriftdeutschen.

II. (Schi.) — J. Melon, L'enseignement des langues Vivantes

en Belgique. II. — Fr. Bothe. W. Knörich. Literarisch-

gesellige Bestrebungen, besonders der Hamen, und ihr Vor-
bild, sowie die Frauenemanzipation in Frankreich während
der ersten Hälfte des 17. Jahrh. — Ders., Schmeding-Duis-
burg. Die neuesten Forschungen über das klassische Alter-

tum, insbesondere das klassische Griechenland. — Ders.,
L. G. Eicek-Gerolding. Xationaler Unterricht in Erdkunde
und Geschichte. — B. Eggert, Französische Sprechübungen
an Eealanstalten. Xach den neuen Lehrplänen zusammen-
gestellt von Dr. W. Koken. — Ders.. Alphabetische Zu-
sammenstellung der franz. Verben, welche mit dem Infinitiv

de und <) verbunden gebraucht werden. Hrsg. von Dr. (.'.

Lorenz. — H. Klinghardt. Vorsichtl — K. Meier. Ent-
gegnung und Selbstanzeige. — H. P. Junker, Eeformen im
höheren Schulwesen Frankreichs. — H. Schmidt. Seltenere

syntaktische Erscheinungen im Französischen. — H. Heim.
Zur Eeform der französ. Orthographie und Syntax. — H.
Klinghardt, Die Akademie und die Reform der französ.

Grammatik. — Ders.. Das Participe Pass6 vor hundert
Jahren. — E. Wirtz. Das Deutsche in Frankreich. — K.
Schladebach. Unser neusprachlicher Unterricht in englischer
Beleuchtung.

Nenphilologlsche Mitteilungen (Helsingforsi 19tX). 15/11.
15 12: J. Poirot. La theorie de la creation poetique chez
Andr6 Ghenier et chez les romantiqnes. — Edw. Hagfors,
Baerwald. Eignet sich der Unterricht im Sprechen u. Schreiben
fremder Sprachen für die Schule? — W. S., Andresen. Deutsche
Volksetymologie. 6. Autl. — 1901, 15/1—15/3: J. Uschakof f

,

Die Einteilung der deutschen Substantive in Deklinations-

klassen. — W. Söderhjelm, Hagfors. Syntakt. Freiheiten

bei Hans Sachs. An seinen Fabeln und Schwänken und
Fastnachtsspielen dargestellt. — H. Palander, Kluges Zs.

für deutsche Wortforschung. — A. Wallensköld, Bourciez,

Precis historique de phonetique francaise. Xouv. ed. — A.
R.. Yrjö - Koskinen. Dictionnaii'e Finnois- Francais. — W.
Söderhjelm. AI. von Kraemer. Villiers de ITsle-.idam. En
literatur-historisk Studie. — W. S., Krön. Die Methode Gouin.
— W. S.. Boerner und Schmitz, Lehrbuch der französischen

Sprache.

The modern langaage qnarterly III. 1: L. Win Stanley.
Spenser and paritanism. I (Forts, in 2). — F. B y s e . Milton
on the continent. — G. C. Moore Smith. The diary of a
schoolgirl of 80 years age. — H. J. Chaytor, 'La creation

du monde'. — L. Wiener, The Tartar myth. — W. W.
Skeat, The vox and the wolf. - G. C. Moore Smith.
'A blood'. — A. C e r f . Some remarks on the change of

gender of german nouns. - III, 2 : L. D e 1 b o s , Max Müller.
— W. W. Skeat. The authoress of the 'Flower and the

leaf. — W. W. (ireg. Webster's 'White devil'. - H. J.

Chaytor, On the disposition of the rimes in the sestina.
— 31. E. M a r r i a g e . Marlbruck. — F. A. S a n d b a c h ,

The 'Nibelungenlied' in English.

Modern Language Notes XVI, 2: Flaten, The Personal
Pronoun in the Poema del Cid. — Allen. A Volkslied as

source of two of Wilhelm Müller's Songs. — Davidson,
The Grigin of the French .\lexandrine. — Lewis. Xotes
on Transverse .\lIiteration. — Walz. The Folk-Lore Elements
in Hauptmanns ,Die versunkene Glocke'. — McClumpha,
Godwin. A new study of the Sonnets of Shakespeare. —
Shumway, Gliese. Kurze Einführung in das Studium des

Gotischen. — Smith. Lee. Shakespeare's Life and Work.
— Kurrelraeyer, Fischer. Zu den Kunst formen des mittel-

alterlichen Epos: Hartmanns Iwein. das Xibelungenlied,

Boccaccio's Filostrato. u. Chaucer's Troylus und Cryseide.
— Fulton. The .\nglo-Saxon Daniel. — Wilkins. Xn
arithmetical Problem in V.aldiJs's Jose. — Cr oll, .\rcadia.

— Eastman, Zurücke. Schinz. A new Rabelais Edition.
— Obituary: Veit Valentin. — XVI, 3: Walz, The Folk-

Lore Elements in Hauptmannes ,.l)ie versunkene tilocke".

— Scripture. Speech Curves I. — Scliinz, The Reform
of French Orthography. — Phelps. 'Learn' and 'Teach'.
— Wood, Dieter. Laut- und Formrnlelire der altgerman.
Dialekte. — Francois. Lewis, La Tulipe Noire, — Sturm,
Bierwirth, The Elements of German. — Emerson, Trans-
verse .-Uliteration asrain. — Brandt. Petschaft. — Cook.
Lycidas 113 ff.

Pablications of the Modern Language Association XVI, 1:

Harold De W. Füller. The Sources of J'ilus Andronicus.
— (t. P. Baker, 'Tittus and Vespacia' and 'Titus and
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< indronieus' in Henslowe's Diary. — Thom. R. Price, The
New Function of lloilern Language Teaching. — A. B.

Faust. Tlie Problcmatic Hero in German Fiction. — W.
H. Carruth. Lessiug's Treatment of the Story of thc Ring
and its Teaching. — J. Taft Hatfield, A Note ou the

Prison-Scene in txoethe's Faust. — H. Collitz. The Home
of the Heliand

?>tndieii zur vergl. Literaturgeschichte. Hrsg. von Max
Koch I. 2: E. Hof fmann-Krayer. Die Entwicklung des
Xarurgefühls in deutscher Dichtung und Kunst. — H.
.Stanger, Der Eintiuss Ben Jonsons auf L. Tiecl; I. — R.

F. Arnold. Zur Fiibliographie ('harles Sealsfields. — Th.
iiiestel. Tilly beim Leipziger Totengräber. — Th. Zeiger,
Beitrage zur Geschichte der deutsch -englischen Literatur-

beziehungen. 1: Die deutsche Literatur in England am
Schlüsse des 18. und Anfang des 19. Jahrb.; II: Gampbells
Stellung zur deutschen Literatur. — K. Vossler. Suchier

und Birch-Hirschfeld. Geschichte der franz. Literatur; Wiese
und Percopo, Geschichte der ital. Literatur. — W. (Tolther,
Saxo (irammaticus. Die ersten neun Bücher der dänischen
Geschichte. Von Herrn. .Tantzen. — W. Bor mann. Maydorn.
Wesen und Bedeutung des modernen Realismus.

I The Journal of Germanic Philology III. 2: 0. F. Emerson,
Transverse .\lliteration in Teutonic Poetry. — F. I. Car-
penter. Notes on the Anonymous 'Richard IL. — H. Z.

K i p . Zur Geschichte der Steigerungsadverbien in der De utschen
Geistlichen Dichtung des 11. und 12. .lahrh. — W. Kurrel-
meyer. The Genealogy of the Pre-Lutheran Bibles. — C.

V. Klenze, Roustan. Lenau et son Temps. — B. I. Wheeler.
Hirt. Der Indogermanische .Ablaut. — ('. 11. Lewis. Alexander,

Select Poems of Shelley. — P. Groth, Poestion. Isländische

Dichter der Neuzeit. — Ders., Torp and Falk, Dansk-
Norskens Lvdhistorie.

Zs. für den" deutschen Unterricht XV. 2: Th. Vogel,
Nüchterne Erwägungen über Goethes Spinozismus. — Th.

Becker. Weg und Gelände in der Sprache. (Scbl.l - 31.

Hodermann. Sozialpolitische Randbemerkungen zu Goethes
„Götz von Rerlichingen-. — \V. Schwarz. Zu den Eigen-
namen im Deutschen. — Sprechzimmer: No. 1: E. Wiehr,

.' Zu dem Aufsatz von Th. Becker ,Weg und Gelände in der

Sprache", Bd. 14. Heft 5, S. 3.31—337. - No. 2: G. Krause.
Zu sich knieen (Zs. 14. 318i. — No. 3: Spalter. Gram-
matische und stilistische Bemerkungen zu häufig vor-

kommenden Stilfehlern. — Th. Matthias. Bardeys Lehr-
und Uebungsbuch der deutschen Sprache. — K. Menge,
A. Matthias. Unterricht und Erziehung.

Euphorion VII. 4: .T. Bolte, r)es Trinkers fünf (iründe. —
.\d. Hauffen, Zu den Quellen der .Gesichte Philanders von
Sittftwald' von Moscherosch. — E.Consen tius. Ein (Gedicht

von Py ra. — P. L e v e r k ü h n . Ein Brief Wielands an Lavater.
— M. Morris. Ein Faustschema. — 0. v. Zingerle, Uh-
lands ,, Speerwurf ". — L. Wyplel, Ein Schauerroman als

Quelle der ,.\hnfrau". Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte
der Tragödie. — IL Hallgarten. .\us dem Nachlasse Ch.

D. Grabbes. II. — H. Kraeger, Zur (Jeschichtc von C. F.

Mejers G.edichten. III. — K. Reuschel, Nachträge zu
Matthesins. — B. Suphan. Zu Herder. — F. Balden-
sperger. Nachträglich<s zum Jlariamotiv: le .motif de

Maria" dans le romantisme frani;ais. — Lesefrüchte (1. Ludim.
2. Puppe. 3. Kats-Herr. 4. Homan). — K. Jl. Jleyer. Betz,

La litteraturc compar^-e. — A. L. .lollinek. Wick, Tobias
in der dramatischen Literatur Deutschlands. — <). F.

Walzel. Krüger. Iier junge Eichendorff. — Gh. Senil. Ehr-
hardt. Le theätre en .Autriehc. Franz (irillparzer. — Hoff-
mann von Fallersleben. Unsere volkstümlichen Lieder.

4. AuH. von Prahl. — Ad. Ilanffen. Zeitschriften. Ed.
Hoffmann-Krayer, Anhang. Schweizerische Zeitschriften.

— Gh. Senil. Franziisische Zeitschriften.

Chronik des Wiener Goethe -Vereins XIV, 11 — 12: Prof.

I)r. Karl .luliiis Schröer f.

Jahrbuch' de« Vereins für niederdeutsche Spriitlifi)rs(huns
•lahrL'. l'."K). Bd. XXVI: A. Kopj). Die nicdcrdeutsrlnn

Lieder dis Ki. .lahrli. — ('•. Krause. Die Mundarten im
nordwestlichen Teile des Knises .lerichow 1. - H. Hansen.
Idiotismen dis Flensburger Plattdeutsch. — F. Wenzlau.
Friedrich Wilhelm .Mlirecbt. der Verfasser der Plattdeutschen
(iedichte v<in einem altmärkischen l>iindmann. ~- \V. Seel-
niann, Vidkstümlichkeit Bormnianns. — f. Walther, Der
Weg, die Wand. — Heinr. Garstens. Kinderspiele ans

Schleswig-Holstein. — K.Sprenger, Zum Berliner Todleii-

tanz; zu Reuters Lauschen „de Sokratische Method". — H.

Leiter, Niederdeutsche tilückwunschgedichte des 18. .Tahrh.

— Hj. Psilander. De etymologie van nederlandsch ooit.

— Wadstein, Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler,

angez. von W. Schlüter. — Maurmann. Grammatik der

Mundart von Mülheim an der Ruhr, angez. von J. Bernhardt.

Arkiv för Nordlsk Filologi XVII. 3: (>. F. Hultman,
Växlingen ce : iö : iä. — F. Jönsson. Odin og Tor i Norge
og pä Island i det 9. og 10. ärh. — .1. .lönsson. Um visurnar

i Grettis sögu. uttr. 1853. — G. Cederschiöld. 'pankbraekku'.

— 0. S. .lensen. Bibliografi for 1899. — R. V. Boer. An-
mälan av 'The Saga of King Sverri of Norway, translated

by ,T. Sephton'.

Dania VlII, 1: E. Gigas, Lidt om og fra H. C. Andersens
stambog. — H. G. Wiwel. Om sammenhrengstrykket i dansk.
— E. Gigas, 'Halds frydeskrig'. — A. Hjuler. Overtroiske

meninger. — 0. .lespersen, Verbernes Üertalsformer. —
0. Arlaud, Et ,bevinget Ord". — P. Severinsen. Smaa-
ting af Ambrosius Stub. — J. Ottosen. Hvordan krigen

18li4 kom. — Kr. N., ,T. Skytte. En fransk vise i dansk
tradition. — H. Cohn, J. (tttosen, Danske talemaader. —
Kr. N.. Gudheden.

Englische Studien 29. 1: D. Kempe. A Middle English Tale

of Troy. — F. Bobertag, A. Pope's Verhältnis zu der Auf-

klärung des 18. .Tahrh. — H. Logeman. 0. .Tespersen,

Fonetik. En systematisk Fremstilling af heren om Sproglyd.
— W. Streit'berg. H. Osthoff, Vom Suppletivwesen der

indogermanischen Sprachen. — C. Stoffel, W. Franz. Shake-

speare-Grammatik. — M. Fürster, Die ae. Waldere-Bruch-
stücke. neu hrsg. v. F. Holthausen. — G. Binz. Ellen Chine

Buttenwieser. .Studien über die Verfasserschaft des 'Andreas'.

— Ders.. .\ndreas: The Legend of St. .Andrew translated

from the Old English by Rob. Kilburn Root. — .1. Koch,
,T. Halfmann, Das auf der Bibliotheque Nationale zu Paris

befindliche Ms. der 'Ganterbury Tales'; Chaucer's Prologue,

The Knigbfs Tale, and the Nun's Priest's Tale, from Chaucer's

Canterbury Tales. Edited, with an Introduction, Notes, and
Glossary by Frank .J. Mather. — W. Heuser. Le Bone
Florence of Rome. hrsg. v. \V. Vietor. 2. Abt. Untersuchung
des Denkmals v. Alb. Knobbe. — H. Jantzen, Th. Bier-

freund, .Shakespeare og bans kunst. — Ders., G. Finval, La
vie veridiciue de William Shakespeare. — Ders., Pages
choisies des grands ecrivains. Shakespeare. Traduction nou-

velle et introduction par Emile Legouis. ~ A. Kroder. 1).

H. Madden. The Diary of Master William Silcnce: G. Cohen,

Thomson's 'Castle of Indolence' . eine Nachahmung von
Spenser's 'Faerie Queene"; Shelley's 'Epipsychidion' und
'.Adonais'. Mit Einleitung und .Xnmerknngen hrsg. von R.

Ackermann. — M. Förster, M. M. Black. Robert Louis
Stevenson: L. C. Cornford. Robert Louis Stevenson; The
Stevenson Reader. Selected Passages from the Works of

R. L. Stevenson. Edited by L. Osbourne. — M. Meycr-
feld. Mrs. Alexander, Through Fire to Fortune; Fr. Mary
Peard, Donna Teresa: K. Hicliens. The Slave: H. G. Wells,

The Plattner Story and others; P. White, Mr. Bailey-Martin.
— .T. EUinger, A. Baumgartner. Tbe International English

Teacher. — Ph. Wagner, O. Börner u. O. Tliiergen, Lehr-

buch der englischen Sprache. Gekürzte .\ussfabe C. Be-

arbeitet V. O. Schöpke; 0. Tbiergen. (irammatik der engl.

Sprache im .\nschlnss an das Lehrbuch der engl. Sprache,

(iekürzte .Vusgabe C. Bearbeitet v. O. Schöpke. — C. Th.

Lion. C. van Dalen. Der kleine Toussaint-Langenscheidt.
Englisch. — 0. Schulze. W. Dickbuth. Uebungsstoff und
(irammatik für den engl. .Anfangsunterricht. Zweite, gänz-
lich ungearbeitete und vermehrte AuHage. — Barnstorff.
(iesenius-llegel. Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Völlig

neu bearbeitet von E. Pegel; Dasselbe. Oberstufe. — Ph.

Wagner, E. Görlich, (irannnatik der englischen Sprache.

2. Autl. - O. (ilöde, E.Hausknecht, The English Student.

Lehrbuch zur Einfübrunir in die enirlische Sprache und Landes-

kunde. 3. Autl — .M. Förster. Dasselbe. 4. Autl. — Th.

Wagner. K. Meier und B. .\ssmann. Hilfsbiuber für den
Unterricht in der englischen Sprache. Teil I: Enirlische

Schulgrammutik. von K. Meier; Teil II: Englisches Lesc-

und Uebungsbuch; \. Unter- und Mittelstufe, von K. Meier

und B. .\ssmann. — W. Swoboda. F. B. Norman, English

Grammar. --- O. Schulze, O. Tbiergen. English Lessons.

Kurze praktische .Anleitung zum raschen und sicheren Er-

lernen der englischen Sprache für den mündlichen und
schriftlichen Gebrauch. W Franz. Ph Wagner, l.ehr-

13
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und Lesebuch der englischen Sprache für den Schnl- ucd
PriTatnnterricht. Dritte, verbesserte und vermehrte Autiasre

der Elementargrammatik des Verfassers. — E. Nader. F.

J. 'WershoveD, Zusammenhängende Stücke zum Uebersetzen
ins Englische. Dritte, verbesserte Auflage: Ders., Haupt-
regeln der englischen Syntax. Mit einem Anhang: Synonyma.
Zweite, verbesserte Auflage. — H. Klinghardt. K. Krön,
English Letter Writer. Anleitung zum Abfassen englischer
Privat- und Handelsbriefe. — C. Tb. Lion. W. I'lrich. Der
englische Familienbrief. — .lohn Koch. Immanuel Schmidt j.
— E. Sheldon nnd E. Sprenger. Rosicrucian.

Anglia XXIT. 2: Th. Eich hoff. Keats' Briefe in ihrem Wert
für die Charakteristik des Dichters. — W. Dibelius. John
Capgraveunddieengl.Schriftsprache.lv. — F.Holthausen,
Zu alt- und mittelengl. Dichtungen XV.

Yale Stndies in Enslish. Alb. S. Cook. Editor. IX. A
tTuide to the English Metrical Rnmances dealing fl-ith English
and Germanic Legends. and with the Cycles of Charlemagne
and of Arthur. By Anna Billings. Ph. D. 1.50.

Zs. für romanische Philologie X5V. 2: C. Michaelis de
Vasconcellos. Randglossen zum altportugiesischen Lieder-
buch. — J. Z ei dl er. Der Prosaroman Ysaye le Triste. —
P. Toldo, Etudes snr la pofeie bnrlesque francaise de la Re-
naissance. — A. Pellegrini.nPiccinino.— H.Schnchardt.
Franz. caillou > coclaca. — Ders., L'eberLant- und Be-
deutungswandel. — TV. Snchier. Nachtrag zu Zs. XXV.
94-109.

Roman. Forschungen XI, 2: Schmitz, Ueber das altspan.
Poema de Jos^. — Lohmeyer. £brard von Bfthune. Eine
Untersuchung über den Verf. des Graecismns und Laborintus.
— Hnonder. Der Vokalismus der Mundart von Disentis.— Finamore. Proverbi abruzzesi 11. — Vollmöller,
Bibliographie. — XI. .^:Decurtins. Rätoromanische Chresto-
mathie II. 2. 3. Surselvisch. Subselvisch (Volkslieder. Aber-
glanbe, Nachträge, Nachwort).

Revue des langnes romanes XLIU. 5. 6. Mai-Jnni: B..

Acte de donation de la Seigneurie de Saint -Jnst (H^ranlt).
— Stengel, Le Chansonnier de Bernart Amoros (Fort-
setzung). - A. Vi dal. Vieilles prieres albigeoises. —
Aubanel. La Cansoun di Felibre. — Arnavielle, Lou
parage de Clapoli. — Artieres, Relation du Service
funebre celebr^ ä Jlillau ponr Qiarles VII. — Trenti^me
anniversaire de la fondation de la Societe des langues
romanes. — P^lissier. Allocution ä l'ouverture du Congres.
— Grammont. Le vers romantique. — Martinenche.
Les sources espagnoles d'Horace et d'H^raclins. — Chassary

.

Rapport snr les Concours. — Grammont, Rapport sur le

conconrs au prix Boncherie. ~ 9. 10. September-Oktober:
G. Therond. Contes langaedociens: Dan. pioch de Sant-Loup
au pioch de Sant-Cki (Forts.). — H. Teulie. Note sur la
d^formation des proverbes. — J. Vianey. Le modele de
Ronsard dans Tode Pindarique. — L. G. P^li ssier. La
jeunesse d'nn felibre Arlesien. Am^dee Pichot ä Paris 1818
—1820. — .T. Berthel6. Mormellicum = Monmel. — E.
Rigal, Le Glaice de Victor Hugo et sa sonrce. — M. Gram-
mont. Schuchardt. Ueber die Klassifikation der roman.
Mundarten. — W. S.. Suchier. Die Hss. der kastilianischen
l'ebersetzung des Codi. —1. .\nglade. Bourciez. Documents
gascons de Bordeaux., de la Renaissance ä la Revolution. —
M. Grammont. (»tt. Etnde sur les conleurs en vieux francais.

'. Anglade. A. Blanc. Le rappel du duc d'.injou et
l'ordonnance du 2.5 avril 1380. — Ders.. 2. Jahrbuch der
Kölner Blumenspiele. — 11. 12. Xov.-Dez.: Pelissier. La
jennesse dun fiJlibre arlesien (Forts.). — Castets, I dodici
canti \ Forts. I.

Revne de philoIogie francaise et de litterature XIV, 4:
I.. Cledat. L'arr.t« ministOriil du 31 juillet 190l( relatif

ä la simplification de lenseignement de la syntaxe francaise.
— L. \ i g n n . Les patois de la regjon lyonnaise : le pro-
nom sujet feminin de la 3« personnc. — Ch. G.. Note sur
dcus prononciations popnlaires.

Revue d'Histoire litteraire de la France VIII, 1: G.
Lanson. .\prrs les 'Provjnciales'. Examen de quelques
f-crits attribuis ä Pascal. — Ch. Bcaugrand. Est-cc nn
madrigal de BossuetV — Edm. Huguet. QueU|Ucs Sources
de '.Notre-Damc de Paris". — Jos. Bedier, Chateaubriand
en Am^rique. Rfplique ä un contradicteur. — P. B.. LEniide
bnrlesque. Tradnction imf-dite du Sixieme I.ivre par les

frires Perranit. — E. Kitter, Lettres in^ditcs de Voltaire.

— .Tos. Vianey. .Toachim du Bellay: par H. Chamard. —
G. Michaut. V. Girand. Pascal, l'homme. Ti^uvre. Vinfluence.

Bulletin des Parlers Normands IV. 6: Ch. G. De Guer,
Notes Dialectologiques (Forts.). — Moisant. Les Prönes et

autres Saillies du eure d' Ari. en patois d'Audrieu iTorts.).

— E. L.. Fn Avis (patois de Fontenay - le - Marmion). —
Butet-Hamel. Patois de la region de Vire ((>"= liste). —
E. Levallois. Patois de St.-Martin-de-Sallen. — Madelaine,
Le Patois Normand dans les Chartes du Bocage, — Joachim,
Noms de locaUtes en patois de Menlles. — V, 1. 2: Ch. G.
de Guer, Notes diaL (Forts.). — Maur. I.e Sieutre. Chan-
son d'Aoftt. en patois Cauchois. — J. Defandais. Dialogne
en patois de M^ry-Corbon. — P. Baudry. Additions et

Corrections au Glossaire du Bessin. — Brion, Lexique da
Patois de la Villette. - Ball 6, Conte et refrain en patois

de Verson. — Moisant. Les Prönes du eure d'Aii (Forts.).

Studi glottologici italiani. Vol. 11. [In S^.-gr. di pag. SOS.

fr. 12. Turin. Löscher.] R. Sabbadini. Raciraolatnre
glottologiche. — T. Zanardelli. Manipolo di etimologie

sul dialetto sardo antico e moderno. — P. M a r c h o t . An-
cora sopra andare. — M. La Via. II eonsonantismo del

dialetto gallo-italico di Nicosia in Sicilia. — G. De Gre-
gorio. Sulla strnttnra della lingua eve lewe. ephe. epe). in

base a proprie raccolte dal vivo: Osservazioni glottologiche.
— G. De Gregorio e Chr. F. Seybold. Sugli elementi
arabi nel dialetto e nella topononiastica dell' isola di Pan-
telleria. — M. Niedermann. Das Verschreiben. — G.

De Gregorio, Ancora per il principio della varietä di

origine dei dialetti gallo-italici di Sicilia: A) Raccolta di voci

sanfratellane special! o caratteristiche : B i Gruzzolo di voci

piazzesi e nicosiane ; O Poesia nicosiana coUa traduzione in

sanfratellano. Note; D'i Sulla pretesa origine novarese-val-

maggina — Controreplica al sig. C. Salvioni (con lettera di G,

Pitre). — Indice.

Liter. Centralblatt 6: -Itz- G., Wiese, Die Sprache der Dia-

loge des Papstes Gregor. — M. K.. Reichel. Ein Gottsched-
Denkmal. — 7 : Sk.. Mohl. Introduction a la Chronologie du
Latin vulgaire. — Rückoldt. Engl. Schulredensarten für den
Sprachunterricht: Französ. Schulredensarten. — Die Lieder
und Melodien der Geissler des Jahres 1349 nach den Auf-
zeichnungen Hugos von Reutlingen. Nebst einer Abhandl.
über die Italien. Geisslerlieder von H. Schneegans . . . , hrsg.

V. P. Bunge. — 8: W. V.. Sweet. The practical study of

languages. — P. F., .Tnan Manuel. EI libro de los Enxiemplos
del Conde Lucanor et de patronio. Hrsg. v. Knust—Birch-
Hirschfeld. — Ldw. Pr. . Richter. Thomas Chatterton. —
W. B., Uhlenbeck. Et_\Tnol. Wörterbuch der got. Sprache.
2. Aufl. — p.. Freybe. Züge zarter Rücksichtnahme und Ge-
mütstiefe in deutscher Volkssitte. — L. Fr.. May. Die Be-
handlungen der Sage von Eginhard und Emma : Hock, Die
Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen Literatur.
— 9: C, W— n. Incerti auctoris epitome rerum gestarum
Alexandri Magni. ed. 0. Wagner. — Abraham, l'eber Quellen
und Mundart des delphinatischen Mysteriums : Istoria Petri

et Pauli. nn-. Die Geschichte vom Hiihnerthorir. Uebers.
V. Andr. Heusler. — M. K., Job. Jac. Bodmer, Denkschrift.
— Dressely. Grabschriften, Marterl-. Bildstöckl- u. Todten-
brett-Verse. — 10: A. Br.. Schlessinger. Die altfranz. Wörter
im Machsor Vitry. — H. C. Lee, Will. Shakespeare. — v.

Wurzbach. G. A. Bürger. - Morf. Deutsche und Romanen
in der Schweiz. — 11: G. W., Saineann. Inflnenta orientala

asupra limbei .d culturei romäne. 3 Bände. nn-. Weise.
Sjutax der .\ltenburger Mundart. — M. K.. Schnitze, Falk
und Goethe. — 12: P. F., Balt. Graciän. El ht^roe. El
discreto. Con nn estudio por X. Farinelli. — mp., Chuquet,
Etudes de litter. allemande (Goetz, Herrn, et Dor.. Le camp
de Wall.V — R. W., Altengl. Sprachproben von Mätzner-
Bieling II. 13. — Bode, (ioethes Lebenskunst. — A. Geb-
hard. Klein-llattingcn. Das Liebesleben Hölderlins, Lenaus,
Heines. — 13: L. Fr.. Lüpke. Seemannssprüche. Sprich-
wörter nnd sprichwörtl. Redensarten. — E. W.. Welter. Fr.

Mistral: Mistral. Mireio. Ed. publ. par Ed. Koschwitz. avec
un glossaire par P. Hennicke. — Ldw. Pr.. The Christ of

Cynewulf. Transl. by Cb. II. Whitman.
Deutsche Literaturzeitnng No. 4: Piper. Beiträge zum
Studium (irabbes, von lioethe. — Woerner, Henrik Ibsen,

von Lichtenberger. — Stromer. Neues deutsch -spanisches
Wörterbuch, von Beer. — Bosch, Kinderlebcn in der
deutschen Vergangenheit, von A. Schnitz. — Lemke, V(dks-

tümliches in Ostpreussen, von Brenner, - No, 5: Palander,

I
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Die althochdeutschen Thiernamen. von Singer. -Herr mann,
.Jahrmarktsfest zu Flundcrsweilerii. von Küster - Lee,

William Shalcespeare. von Brandl. - Zauner. Romanische

Sprachwissenschaft, von Stengel. - Diefenbach Der

Zauberdaube des 11!. .Tahrh. nach den Katecliismen Dr JI.

Luthers und des P. Canisius. von Riezler. - No 6: Kichard

M Mever Vierhundert Schhigworte. von Klnge. - Rein-

hard Schillers EiuHuss auf Theodor Körner, von .Tonas.

—

Havelock, editcd by F. Holthausen, von Spies. — Berger.

Die Lehnwiirter in der französischen Sprache ältester Zeit,

von Suchier. - Xo. 7: Diels, Das Problem der Weltsprache,

von Böhme — Sitzungen der lloderu Language Association

of America, von Alb. Haas. - Braune. Die Handschriften-

verhältnisse des Nibekniffenliedes. von Martin. — Lang,

Elemente der Phonetik, von Victor. — Beaujon. L'öcole

symboliste, von Medermann. — Fischer, (loethe und Na-

poleon, von Fournier. — Geyer, Osterlandsagen. von Weise.

1- No S- E Meyer. Die gereimten Liebesbriefe des deutschen

Mittelalters, von Zwierzina. — Federn. Neue Aufsätze,

von Meverfeld. - Kraftt. Les Carlovingiennes; la Passion

de .Ti5sus-( 'hrist. von Koschwitz. — Helmbold, Die Sprache

in den Werken Richelieus, von Ph. Aug. Becker. — Deutsches

Kinderlicd und Kinderspiel, hrsg. von Böhme, von Schläger.

— No. 9: Freundesgaben für Tarl Aug. Hugo Burkhardt

zum 70. (ieburtstag von v. Bojanowski. Francke. Kehrbach.

Sandvoss, Sauer. Schmidt, Schüdilekopf. Seuffert, Trefitz,

Weber, Weinstein. R. M. Werner, von Witkowski. —
Chrestien v. Troyes, Der Karrenritter und das Wilhelms-

leben, hrsg. von Förster, von Freyraond. — No. 10: Graf,

Goethe über seine Dichtungen, von Steig, - Weigand.

Die rumänischen Dialekte der kleinen Wallachei, Serbiens

und Bulgariens, von (Jartner. - Bartels, Der Bauer m der

deutschen Vergangenheit. No. 11: Waag. Bedeutungs-

entwickiung unseres Wortschatzes, von Kluge. — ^ an Dani.

with the assistance of C. Stoffel, William Shakespere Prosody

and Text, von Franz. — Dantes göttliche Komödie m deutschen

Stanzen von Pochammer, von Wiese. — Landmann, Das

Predi"-twesen in Westfalen in der letzten Zeit des Mittel-

alters" von Strauch. — Kellner, Ein Jahr in England

1S98— 1S99. von Evans.
.

Wochenschrift lür klass. Philologie 18. 7: O \\ eise,

Schrader, Reallexikon der indogerman. Altertumskunde.

Neue phil. Rundschau 3; L. Klinger, Lotsch, Histoire de

la litterature francaise, — F. Pabst, Roinberg, L idee de

la duree, — J. Ellinger, Holder, Beowulf, — H. .lantzen.

Mather Chaucer's Cänterburv Tales. — .T. G, Lockhart,

Memoirs of Walter Scott. III, IV. - 4: 0. Thoene,

Diederich, Alph, Daudet, — H, .Tantzen. Holthausen, Alt-

silchs. Elementarbuch. — Hock. Die Vampyrsagen. —
Kiessmann. Retrer, Das franz. Zeitwort.

Neuphil. Centralblatt XV. 2; Simplification de lenseignement

de la syntaxe fran<;aise. — Schmidt, Beiträge zur franz.

Lexikoirraphie (Schl.Y ,.,,,,-, v
Zs. für vei-Kl, Surachforschun;; XXNM, 4; A. Kock. Zur

got Lautlehre: 1. Zur Fraiie nach dem Wechsel zwischen

stimmlosen und stimmhaften Fricativae. 2. Der Wechsel

-rs > -r im Nom, Sg, - XXXVII, 1; J, Franck, Mittel-

niederl, tiure. lat. mürus. — Ders.. Zur Form und Bedeutung

von ptUcifll. .WITT .)

Beiträge zur Kunde der indogerman. Sprachen .\-\\ i, £.

A. Bezzcnberger, got, iHiir.iu, Konj. von indogerman.

W(t7-d(M), — Ders,, Etymologien (u. a. got. (uiralii : lat.

Orcus. ass. hrorcian : lit. hunjiti.
, ....

Zs. für das Realschnlwesen 26. 2: W. Meyer-Luhke,
AUfranzös. cnul. - 3: .T. Ellinger, Leber einige l nter-

schiede zwischen der Syntax des literarischen und der des

gesprochenen Englisch.

Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg

IX: L. Schauen bürg. Aus Haus. Hochzeit und Familien-

leben im 17. .Tahrh.
, ,,.,

Dresdener Geschichtsblätter IX, 3: G. Beutle 1. Bürger-

meister Christian P.rehme, ein Dichter des 1(. .labrh.

Historischer Verein Heilbronn. Bericht aus den .Tahren

lKi)(;_1900: Prosz. der Palmesel.

Alemannia 28, 3: K. Bohnenberger. Die Grenze von anlaut,

h gegen anlautendes -//. 2. — .1. Karteis. Beitrag zur

Freiburger Theaterchroiiik. — P. Vcck, Üic \orlagen für

Schillers .(iang nach dem Eis. iihammer^ — M. E, Manage,
Alte Liederdrucke im Brit. Museum, - N. W. Thomas.

Fragebogen über Thieraberglauben. — .T. Miedel. hchatz-

verse.

Zs. des Vereins für Volkskunde XI. 1: K. Weinhold,

Leber die Bedeutung des Haselstrauchs im altgerm. Kultus

und Zauberwesen. — .T. von Negelein. Die Reise der .Seele

ins .Jenseits. — .1. Bacher, Von dem deutschen tirenzposten

Lusern im wälschen Südtirol iForts.). — H. R äff. Geschichten

aus Bamberg. — B. Kahle, Der Ort der Hochzeit auf Island

zur Sagazeif. — 0. Schell, Zwei alte Gerichtsstätten in

den Rireinlanden. — E. K. Blüm ml und k. ,T. Rott, Die

Verwendung der Ptianzen durch die Kinder in Deutsch-

böhmen und Niederösterreich, — <». Härtung, Bastlöse-

reime aus .Inhalt. R. Reichhardt, Sagen aus Nord-

thiirino-en. — 0. Schütte, Braunschweigische Volksreime,

— F, Lo'ose. Die Eiserkiicheii der Zerbster Gegend.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-

kunde VII. 4: Drechsler. Beiträge zum Schlesischen

Wörterbuche. — No. 5: Rehme, Beiträge zur Geschichte

des deutschen Volksschauspiels in Schlesien.

Zs. für österr. Volkskunde VI, Supplementheft I: .J. R.

Bunker, Heanzisehe Kinderreime, - F, P.Piper, Kinder-

reime und Kinderspvüche aus der Iglauer Sprachinsel,

Korrespondenzblatt des Vereins für siebenburgische

Landeskunde XXIV, 2: A. Schullerus. Flandrenses

:

Saxones, .„ . , , -„ ,

Magazin für Literatur 70, 6: Eug. Reichel. Shakespeare

und Bruno. — L. West. Ueber die Entwicklung des deutschen

Dramas. — 8: Fr. Philips, .Joh. Heinr. Voss.

Die Gegenwart .^8, ö: .Job. Froitzheim, Friederike Brion

und das Strassburger Goethe-Denkmal.

Die Heimat XI, 2: Wisser, Volksmärchen aus dem östlichen

Holstein,
, ,, „ ,. ^

Die Christi, Welt XV, Off,: Die altniederl. Volkslieder.

Oesterreich.-Ungar. Revue 27, 3: .Jul. Mucha. Oesterreich

in der .(üittl. Komödie'.
.t-x-rr

Monatsblätter des wissenschaftl. Club in Wien XXJl, 4:

Roll, Fr. Arnold, Drei Typen des histor, Volksliedes der

Iieutschen.

Wiener Rundschau V, 3: A, Lindner. Lavateiv.

Allgemeine Zeitung Beilage 24: Fr. Kluge, Der Henese

Fleck V Breyell. — 26. 27: 0, Brenner, Eine neue \\ alther-

Bioo-raphie.
—

.32: M. J, Minckwitz, Alfred Tennysons

'Princess*. — 33: Chr. Eidam. Shakespeare und Schlegel.

— 36, 37: C. Voretzsch, Die altfranz. Literatur und ihre

Behandlung in neueren Darstellungen. - 38: F. X. Kraus,

.1 A. Scartazzini f-
— W. Kroll. Der griech. Alexander-

Roman. - 65, 66: E. Sieper, Robert Burns, der schottische

Volkssänger. ......
Der Zeitgeist 9—12: Briefwechsel zwischen der Königin

Viktoria und Alfred Tennyson, Ins Deutsche übertragen

von Rud. Berger.

Zeitung für Literatur. Kunst und Wissenschaft 1901, 4;

Rud. Schmidt. Heine und t'ampe.
t- ,- ,

The Athenaeum 3818: Murray and Bradley, A new Eng ish

dictionary V, input^invalid. -3819: Napier. Old English

Olosses — Vernon, Readings on the Paradiso of Dante;

Toynbee, The life of Dante, — Dante translation seen

in 1540. — Another new theory as to Huchown. — 3820:

Bradley. The theories as to Huchown. —3821: Toller,

(Jutlines of the English Language; IMorte Arthure ed.

Mrs Banks: Björkraan. Scadin.avian loanwords in middle

Enirlish — Siduev Lee. 'Fireout' in litcrary English. —
Neüson. The theories as to Huchown, — 3822: Mabie,

Shakspeare. poet, dramatist and man. — 3823: Roberts.

Burgers Lenorc. — Huchown. — Hastings. Le tWatre

fran"^. et anglais. ses origines grecciues et latines. — 3824 ;

New Enirlish Dictionary ,jreen—ijijzzarn: invalid-~jeu: —
Neilson, .lohn Barbour, poet and translator. — S, T. Brown,

The Wallace and the Bruce restudied. — The etymological

pedigree of Huchown. - The Milton Bible. - 382Ö: Saints-

bury A history of criticism. — Brfal, Semantics, transl.

Cost — 3826: Scartazzini t- — Huchown. — 3828: An

Enirjish Miscellanv prescnted to Dr, Furnivall ui honoiir of

his"7ö birthday, — The troubadours. — 3829: SidneyLee,

The Shakespeare tirst folio. ...
The Academv 149.j: Saintsbury, A history of criticism

and literarv taste in Europe, — Whitten, Daniel Defoe.

— 1496: Shakespeare sermons. — Sorae questions on Shake-

speare — l.")00: An .\merican on Scott. - Stronach,
Sh,akespeare's knowledge.— löOl : The new English Dictionary

;

Bradley ,,,-ern—<iyzzarn. - Dowden. Puritan and .anglican,

Studios in' liter.ature. — 150(5: Mabie, Shakespeare.

Museum IX 1: E. W. Mocs, de Vries, De Nederlandsche
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Emblemata. geschiedenis en bibliographie tot de 18 de eenw.
— .T. A. W r p , Gedichten van P. C. Hooft. VoUeditre uitgave

door Dr. F. A. Stoett. — J. \V. G. van Haarst. Hoffmann
V. Fallersleben. Unsere volksthüml. Lieder*. — Stoffel,
Fieldings Tom Thnmb. hrsg. von Fe!. Lindner. — Ders.,
Shali'espeare's Te;aipest. hrsg. v. Wagner. — 2: Yan Berknm,
Die Spiegel der Sonden, nitgeg. door Verdam I. — Koss-
mann. Deutsche Literaturdenkmale des 18. nnd 19. .Jahr-

hunderts. 66—82. — S y m n s , Voretzsch, Epische Studien. I.

Gids Febr.: AV. G. ('. Byvanck. Inleiding tot .Shakespeares
Hamlet. III i Forts. im MSrz-Heft'. - Maart: A. G. van Hamel.
Een nieuw poeem van Tristan en Yseut i Bediers Xeudichtung).

Jaarboek van de Kon. Akademie van Wetenschappen
voor 1900: B. Synions, P. .1. Cosijn i Lebensbild i.

Revue critique 8: E. Bourciez. Vignon. Les patois de la

regioD lyounaise. (Aus Kevue de phil. franc. XII. XIIl.) —
9: V. Henry. (»Id Engl, glosses ed. by Arth. S Xapier. —
L. K u a n e t . La 'Farsa Uamada Salamantina' de Bartniome
Palau. publ. par A. Morel-Fatio, — E. Rosieres. Boutrous,
Pascal. — 10: A. C. Graffin. .Tacques Testu. abbe de Belval.

membre de l'acad^mie franraise. — G. Senil, Ehrhard,
Frz. Grillparzer. Le theätre en Antriebe. — 11: H Henrv.
The Christ of Cynewnlf. ed. by Alb. S. Cook. — 12: A.

.Teanroy. Forschungen zur roman. Philologie. Festgabe
für Herrn. Suchier. — E. Bourciez. Cürardin. Le vocalisme
du Fribourgeois an XV" siecle. — A. C, Pellissier. Etudes
de litterature contemporaine. — 13: .\. Delboulle. La
lettre i? du Compl^ment de F. Godefroy. 96. 97. 98. fasc.

Revue des cours et Conferences IX. 17: Em. Faguet,
Voltaire poete. La 'Henriade' (Forts, in 18). — H. Lichten-
berger. Les drames symboliqnes d'Ibsen. — 18: N. IL Ber-
nardin, La 'Psyche' de Molifere et de Corneille. — 19: A.

Chuquet, Le 'Fiesque' de Schiller. — 20: H. Lichten-
berger. Les Drames symboliques d' Ibsen : Rosmersholm.
— G. Lanson. Les 'Itiscours' de Corneille. — X. M.
Bernardin, Le theätre de Casimir Iielavigne : Le Cunsciller

Bapporteur.— La Reforme de TOrthographe. Arrete ministeriel

du 26 fevrier 1901. — 21: E. Faguet. Le pittoresque et

le merveilleux dans la 'Henriade'. — 22: H. Lichtenberger,
Les drames Symbol. d'Ibsen : La Dame de la Mer. — G.
Lanson. Les 'Discours' de Corneille. II.

Revue pol. et litt. 6: F. Gregh. Henri de Bornier. — 7:

E. Faguet. Au temps de Louis XVI (über die Memoiren
von .1. X. Moreau). — 8 : F. Gregh, M. .\natole France. —
.1. Ernest-Charles, Verlaine et les poetes bourgeois. —
— 9: E. desEssarts. Armand Silvestre. — 10: Peus
lettres inedites de Th. Jouffroy. — M. Lami, 'Les tron^ons
du glaive' de Paul et Victor Margueritte.

Annales du Midi 49 (.lan): Crescini, Rambaut de Va-
qneiras et le marquis Boniface 1=' de Jlontferrat (Schluss.

Die sämmtlichen Artikel von Crescini sind auch als Buch
separat erschienen). — T e u 1 i (5 und R o s s i . L' Anthologie
proveni;ale de Maitre Ferrari de Ferrare. — Jeanroy.
Bertoni, Studi i ricerche sui trovatori minori di Genova.

Bulletin Hispanique Jan. -März: A. Morel-Fatio, Les
'Coplas' de Gallegos. — R. J. Cuervo, El castellano en
Amferica. — A. JI orel-Fatio. La Grammaire espagnole
de Geromino de Texcda. — E. Merimee, H. de Curzon,
'Les denx Bavards' de Cervantes et 'D. Juan Tenorio' de
.^. Zorrilla. trad. nouv. — A. Morel-Fatio, E. Pineyro,
Vida y escritos de Juan demente Zenea.

Revue des deux niondes lö. Dez.: F. Brunetiere, La
Pleiade franraise I.

Revue de Paris 15. Dez.: Breal, Vn nouveau diction-

nairc de la langae frangaise (Hatzfeld . Iiarmesteter und
Thomas).

Nouvelle Revue 1. Okt.: Ch. M. Lim ou sin. La rifornie

de rorthographe. — 1,5. Nov. : Ch. Mer6, Le classicisme de
Balzac.

La France 1901, Jan.: La Genese de 'Paul et Virginie'. —
Amte relatif ii la simplitication de Tenseignement de la

syntaxe francaise.

Nuova Antologia Fasc. 701: B. Zumbini. .'Vttraverso lo

Zibaldone del Leopardi. I. V. Morel! o. lialzac e l'an-

tropologia criminale.

Neu erBcliieueue Bücher.

Beitrüge. Münchencr, zur romanischen und englischen Phi-
lologie. Hrsg. von 11. Breymann und J. Schick. XX und
XXI. gr. H». Ä,M. 4. [XX: Köhler, F.. Die Allitteration

bei Ronsard. XVL 152 S. M. 4. — XXI: Dekker, Th..
The pleasant comedie of old Fortunatus. Hrsg. nach dem
Drucke von 16iX) von H. Scherer. X, 152 S. M. 4.) Leipzig,
Deichert.

Gesten. Rud.. Vom neusprachlichen Unterricht nach der ver-
mittelnden Methode am Frankfurter Lehrerinnen -Seminar.
Progr. der Elisabethen-Schule. Frankfurt a. ^JI. 28 S. 40.

Wohlfeil. P.. Der Kampf um die neusprachliche Unterrichts-
methode. Frankfurt a. M., Xeuer Frankfurter Verl. M. — .60.

Wyld. H. C. Law in language. University Press of Liver-
pool. 27 S.

Achleitner. A.. Tirolische Xamen. Handbuch zur Namen-
deutung. 8". VII, 13.3 S. Innsbruck. Wagner'sche Univ.-
Buchh. M. 1.50.

Baier, Dr. Rud.. Briefe aus der Frühzeit der deutschen Phi-
lologie an Georg Friedr. Benecke. Leipzig. Dieterich. M. 3.

Bartels. A.. Geschichte der deutschen Literatur. In 2 Bdn.
1. Bd. Von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrb.
gr. 8". VIIL 510 S. Leipzig. Ed. Avenarius. M. 5.

Bartsch. K., Deutsche Liedei-dichter des 12. bis 14. Jahrb.
Eine Auswahl. 4. Autl.. besorgt von W. Golther. gr. 8°.

XCIV, 414 S. B. Bchr's Verlag in Berlin. M. 6.20.
"

Bass. .4.. Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien.
Eine volkskundlich- sprachwissenschaftliche Untersuchung,
gr. 8°. V. 104 S. mit Abbildgn. Leipzig. E. Lucius. M. 2.50.

Bessert, A., Histoire de la Litt(5r.ature' Allemande. Un fort

volume in-lö". de 1120 pages. Paris. Hachette. fr. 5.

Busse. B.. Sagengeschichtliches zum Hildebrandslicde. Nebst
Excursen über die Sage vom Kampf des Vaters und Sohnes
und die Entstehung der Dietrichsage. 52 S. 8°. Leipziger
Diss.

Fischer. Herm.. Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund der
von Ad. V. Keller begonnenen Sammlungen und mit Unter-
stützung des Württembergischen Staates. Tübingen, Laupp.
1. Lfg. u—alter.

Geller, Leopold. Ursprung, Entwicklung und Wesen des!
deutschen Volksgesanges bis zur Blüthezeit des Volksliedes^
Pr. der höheren Mädchenschule in Giessen. 77 f 15 S. S'a

Goethe's Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrte^
hrsg. V. K. Heinemann. Kritisch durchgeseh. und erläut. Aus-
gabe. In 15 Bdn. 1. Bd. Bearb. v. K. Heinemann. ^"A
94 und 412 S. mit Bildnis und 2 Facsni. Leipzig, Bibliogr.

Institut. M. 2.

Gottschick, Bouer und seine lateinischen Vorlagen. Progr.
Charlottenburg. 39 S. 4°.

Grigorovitza, E., Dialectul a.ja numit säsesc al germanilor
diu Transilvania si elementele romäne cuprinse in el. iDer
sog. sächsische Dialekt der Siebenbürger Deutschen und die

darin enthaltenen rumänischen Elemente.) Bukarest 1900.

Verlag der Xoua rev. rom.
Hebbel. F., Sämtliche Werke. Historisch-krit. Ausg.. besorgt

von R. M. Werner. 2. Bd. gr. 8°. Berlin, Bchr'; M. 2..50.

[2: Dramen II. 1844—öl. Maria Magdalene — Ein Trauer-
spiel in .Sicilien. — Julia. — Herodes und Mariaime. XLIV,
477 S.]

Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Hrsg.
und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von
Dr. Theodor M.atthias. Leipzig, Brandstetter. 153 S. 8°

M. 1.20.

His , Dr. R.. Das Strafrecht der Friesen im Mittelalter. Leipzig.

Dieterich. 8». M. 15.

Jantzen, H., Got. Sprachdenkmäler m. tiram., Uebers. und
Erläut. 2. Aufl. Leipzig. Göschen. 153 S. 8°.

Kauf f mann. Frd., Deutsche Mythologie. 2. .\ufl. 3. .Mulr.

Leipzig, Göschen. 119 S. 8".

Kossmann, E, F., Holland und Deutschland, Wandlungen
und Vorurteile. Haag, Nijhuff. 38 S. 8".

Küchling. IL, Studien zur Sprache des jungen (irillparzer

mit bes, Berücksichtigung der ^Ahnfrau". Leipziger l)iss.

116 S. 8°.

Jleyer, lleinr.. Die Sprache der Buren. Einleitung. Grammatik,
Spracliproben. 8". Göttingen. Wunder. M. 2.

Meyer. 11. M. . 400 Schlagwortc. [Ans ...lahrbücher für das
klass. .•\ltertum, (ieschidite und deutsche Literatur und für

Pädagogik", gr. 8». 95 S. Leipzig, B. G. Tenlmer 1900. M. 2.

Mohr. F. .\., og l'. A. Nissen. Tysk-dansk ordbog. 11. lieft.

Kopenhagen. 8°. 50 ö.

Jl orte Ilsen. K.. Studier over addre dansk Versbygning som
Bidrag til den danske Litteraturs Historie for Arrcbo.

Kopenhagen. Nord. Verlag. 207 S. 8". 3 kr. 50 ö.
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Ottelin, Odal.„ Studier ötver Codex Bmeanus. I. Upsala
üniversitets Arsskrift 19(1(1. Filosofi. Spräkvetenskap och
Historiska yetenska|ier 8,

Quellen und Forschungen zur .Sprach- und Kullurgesi'hichte

der german. Völker. Hrsg. von A. Krandl. E. Martin. E.

Schmidt. 87. und 88. Heft. gr. S». Strassburg. Karl .1.

Trübner. M. T.öO u. ;!.ö(J. [87: Keck. A . Die alt- und
neuschwedische Accentuierung unter Berücksichtigung der
andern nordischen Sprachen. XII. 2i)8 S. — 88: Polzin. .-V..

(beschichte des Deminutivums.]
Eicht er. A.. Die psjchol. Grundlage in der Pädagogik Herders.

Leipz. Diss. 78 S. 8».

Schädel, Ludw.. Immanente Parallelbehandlung des (joethe-

und Schiller-Stoffes in Oberprima. Pr. (iiessen. 16 S. 4°.

Schmidt, eh.. Historisches Wörterbuch der elsässischcn Mund-
art, mit besond. Berücksichtigung der früh-neuliocbdeutschen
Periode. Aus dem Nachlasse, gr. 8". XV, 447 S. Strass-

burg. Heitz. M. 25.

Schmidt. .1. H., ,Die 15 Bundesgenossen" des .loh. Eberlin
von Günzburg. Leipz. Diss 77 S. 8°.

Seiler, F.. Der Ciegenwartswert der hamburgischen Drama-
turgie, gr. 8°. 70 8. Berlin. Weidmann. M. 1.40.

Zehme, A.. (lermanischc Götter- nnd Heldensage. Leipzig.

Freytag. 248 S. 8». M. 2.

Ackermann. Rieh.. Byron. Heidelberg. Winter. 8°. M. 2.

Barnstorff. E. H., Der englische Anfangs-l'nterricht. Vor-
trag, gr. 8». 20 S. Flensburg. A. Westphalen 1!H)1. Jt. -.40.

Beiträge. Wiener, zur englischen Philologie. Unter Mit-
wirkung von Prof. Dr. K. Luick. K. Fischer und A. Pogat-
scher hrsg. von Prof. Dr. .7. Schipper. XIII. Bd. gr. 8°.

Wien. W. Braumüller. [XIII : Friedrich, Dr. .loh.. William
Falconer, .The shipwreck". A poem by a sailor. 1762.

TU. 79 S. 1901. M. 2.]

Beowulf and the Fight at Finnsburg. A translation into

modern English Prose. With an Infroduction and Notes by
.lohn Pi. Clark Hall. London, Swan Sonnenschein & Comp.
XLV, 203 S. 8» und 12 111.

Dowden. Edw.. Puritan and Anglican. Studies in Literature.

New York. Holt & Co. 1901.

Early English Printed Books in the University Library, Cam-
bridge (1475— l(i4(J). Vol. I. (i'axton to F. Kingston. 8vo,

pp. (wO. Cambridge I'niv. Press. 15/

Greenslet, Ferris, .Toseph (ilanvill. A study in English thought
and letters of the 17"" Century. Columbia University. Studies

in English I. New York. Columbia University Press. 1900.

Hobohm. M., Das Verhältnis von Susanna Centlivres "Love
at a Venture' zu Thomas Corneille's 'Le (jalant Double'.

Hall. Diss. 51 S. 8°.

Jacob's well. An English treatise (m the cleansing of man s

conscience edited from the nnique ms. ahout 1440 a. d. in

Salisbury Cathedral by Arthur Brandeis (Early Engl. Text
Society llöi. London. XVI. 31.S S. 10 sh.

Keats, .John. The Complete Works of. Edit. by H. Buxton
Forman. 5 vols. Vol. .3. Posthumous Poems 1819-1820.
Essays and Notes. Cr. 8vo . pp. ix- 291. 1/ 2/ Vol. 4
Letters, 1814, to January. 1810. 8vo. xxxvi—210. Glasgow,
Gowans & (iray. London, H. B. Johnson 1/ 2/

Koeppel, E.. Spelling-Pronunciations: Bemerkungen über den
Eintiuss des Schriftbildes auf den Laut im Englischen.
(Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte
der gcrman. Völker. Heft 89.) 8». Strassburg. Karl .1.

Trübner. M. 2.

Liddell. Mark II.. Chaucer : The Prologue to the C'anterbury
Tales, The Knighfs Tale. The Nonnes Prestes Tale. Ed.
in critical text with grammatical introduction being an
elemcntary grammar of Middle English ;

Notes and glossary.

New York, Macmillan 1901.

Mensendieck. ().. Charaktercntwickelnng und ethisch-theolo-

gische Anschauungen des Verfassers von Piers the Plowman.
London. Wohlleben 95 S. 8».

Mnret-Sanders, Englisches WBrterbnch II, 21 -.Stimmen—
tröpfeln.

Schenk, Th.. Sir Samuel (iarth und seine Stellung zum kom.
Epos, r- Anglistische Forschungen 3. Heidelberg. Winter.
114 S. 8». M. 3.

Shepherd. R, IL. The Bibliography of Coleridgc. Keviscd
and corrected by Col. W. F. I'rideanx. Cr. 8vo, sd. London.
F. HoUings. 5/

Stopes, lirs. ('. C, Shakespeare'g Family. Being a Record
of the Ancestors and Descendant« of William Shakespeare.

With Some Account of the Ardens. Roy. 8vo. pp 270.

London. E. Stock. 10/6

Strnbe. H., S. Centlivres Lustspiel 'The Stolen Heiress' und
sein Verhältnis zu 'The Ileir' von Thomas May. Nebst An-
hang: May und .Sbakespeare. Hall. Diss. 5rs, 8".

Udali, Nirholas, Ralph Uoister Doistcr. Eilit.. with a Preface,

Notes, and (ilossary. by W. H. Williams and P. A. Robin.

(Temple Dramatists.^ 16 mo. i)p. 158. London, Dent. 1/6.

Andreada, Barberino, I Eeali di Francia. Testo critico

per cura di Giuseppe Vandelli Vol. IL ]iarte IL Bologna,
Komagnoli Dali' Acqua edit. (Regia tii>.). 1900. H". p. 462.

L. 12. ICollezidiie di ojiere inedite o rare dci jiriiui tre

secoli della lingua, iiubbjiciita per cura della r. coiuiiiissione

pei testi di lingua nelle jirovincie dcU' Emilia e diretta da
Giosue Cardueci.]

Barbi. Mich.. Studi di manoscritti e testi inediti. I (La raccolta

Bartoliniatia di riine antiche e i codiei da essa derivati).

Bologna, ditta Nicola /anichelli tip. edit.. PKK). 8». p. ij,

71.
I

Studi e documenti di antica letteratura italiana i)ub-

blicati sotto la direzione di Giosue Cardueci per cura di .M.

Barbi e S. Jlorpurgo.]

Bartsch, K.. Chrestomathie de l'ancien fran(;ais (VIII» —XV»
siecles). accompagnee d'une gramniaire et d'un glossaire.

7. ed. Revue et corrigee par A. llornint'. gr. 8". IV S.

und 744 Sp. Leipzig, F. C. W. Vogel. M. l(t.

Beiträge. Berliner, zur geriuanisiliei) und romanischen Phi-

lologie. Veröffentlicht von E, Ehering. XXI. Romanische
Abtlg. No. 12. gr. 8". Berlin. E. Kberiiig. M. 3. (12:

Born, M., (ieorgc Sand's Sprache in dem llomane Les maitrcs

sonncurs. 99 S. M. 3.]

Bibliothek spanischer Schriftsteller. Hrsg. v. A. Kressner.

21. und 22. Bdchn. gr. 8». Leipzig. Kenger'sche ISuchli.

M. 3.80. |21: Vega Carpio, F. L. F. de, Comedias. Mit
Einleitung u. Anmerkungen hrsg. v. A. Kressner. II. ThI.:

Amar sin saber a qmC-n. XIV. 104 S. M. 1.80. - 22:

Caballero. F., Una en otra. Novela. Mit erklärenden .Xn-

mcrkungen hrsg. von A. Kressner. VII. 132 S. M. 2.]

Bibliotheque Espagnole. I. .\. Morel-Fatio, Ambrosio
de Salazar et l'^tude de I'espagnol en France sous Louis XIII.

2.32 S. fr. 4. - II. Le Diablc Prijdicatenr. ConKidie espagnole

du XVII« sitcle trad. pour la premiere fois en frani.ais avec

une notice et des notes par Lto Rouanet. 276 S. fr. 4.

Paris. Pieard; Toulouse, Privat.

Bibliotheque meridionale. Premifere S6rie, tome VI. —
.Tuan Ruiz. arcipreste de Ilita. Libro de buen amor. Texte
du (|uatorzieme sieclc, publie pour la premiere fois avec les

lerons des trois manuscrits connus. par .lean D u c a m i n , agrC-ge

de rUniversite, iirofesseur au College de Castres. Un vo-

lume in -8, de LVI-343 pages. Paris, Pieard; Toulouse,

Privat, fr. 20.

Bouchet, E.. Andr6 Chfcnier. In-8, 32 p. Arras. libr. Sucnr-
Charruey. Paris, libr. de la meme maison. [Extrait de la

Revue de Lille.]

Braunholtz. E. G. W.. Books of reference for Stndents and
Teachers of Frcnch. A critical snrvey. London, Wohlleben.

80 S. 8».

Bruant, A., TArgot au XX" siede. Dietionnaire franeais-

argot. 8°. Paris, E. Flammarion, fr. 10.

Candrian, ,1. B., Der Dialekt von Bivio-Stalla. Dias. gr. 8".

VI, 72 S. Chur, Ilitz'sehe Buihh. M. 2.50.

Chabert. S.. .Marcellus de P.oribaux et la syntaxe franeaise.

ln-8. 111 p. Paris. Fontemoing. ijdit. fr. 3..50. [Kxtrait

des Annales de l'Universite de (irenoble (t. 12, I!XKi)|.

Chateaubriand. Memoires d'outre-tombe. .\vec iine intro-

duction. des notes et des appendices par Edrnoiid Hire.

Nouvelle edition. 4 vol. in-18 Jesus et grav. T. 2, 610 p.;

t. 3, .582 p.; t. 4. 52ii p.; t. .5, 666 p. Paris, impr. Kapp;
libr. Garnier frtres.

Cledat, L., La qucstion de l'accord du participc pasnC. Paris,

Bouillon. XV, 45 S.

Collignon, A., Notes snr T'Enphormion' de .Tcan Barclay.

In-8. 79 p. et portrait. Nancy, imiirim. Rerger-Levraiilt et Cic.

[Extrait des .Annales de TEst.!

Com<'die. Une. anonyme et inijdite de 18)6. Glympe Diinoyer.

on la jennesse de Voltaire. comi'MÜe en deris actes et en vers

libxes. publ. avec une introduction et des notes par f. et V.

Glachant. Paris. iHlendorff. XVII. p_'3 S, 16.

Crescini . M, \'.. Rambaut de Vaiiueiras et le .Mar(|iiis Konitace I

de Montferrat (Noiivelles observationsi Extrait des .Annaleg

du Midi XL XII et Xlil. Toulouse. Privat. 83 H. 8».
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Dante Alighieri. La Vita nnova. de Dante Alighieri. Tra-
duction nonvelle par Hippolvte Godefroy (Sonnets; Ballades:
Canzones.) In -18 Jesus. 156 p. Nantes, impr. Bourgeois,
fr. 2:2b.

Delisle, L.. Note snr nn mamiscrit des poSsies de Petrarque
rapportii d"ltalie en 14fl4 par Charles Till. In 8, 9 pages.
Xogent-le-Kotron. impr. Danpeley-Gouverneur. Paris. [Estrait
de la Bibliotheque de l'Ecole des chartes.T

De Negueruela. Diego, Farsa llamada Ardamisa. K4im-
pression publ. par L^o Rouanet. Madrid, Murillo. 8". Bibl.
hisp. IV.

Dühren. E.. Der Marquis de Sade und seine Zeit. Ein Bei-
trag zur Kultur- und Sittengeschichte des 18. .Tahrh. Mit
besond. Bezieh, auf die Lehre von der Psvchopathia sexualis.
.3. Aurt. X. 537 S. Charlottenburg. Barsdorf. M. 20.— — Le niarquis de Sade et son temps Etudes relatives ä
riiistoire de la ciTÜisation et des mo'urs du XVIII'"'' siecle.

Traduit de l'allemand par A. Weber. Avec une preface:
L'idee de sadisme et lerotologie scientifique. Par O. Uzanne.
gr. 8». XXVIII. .501 S. Charlottenburg. H. Barsdorf. M. 8.

Ernst. (Just.. Etüde sur les pronoms personnels employes
comme regimes en ancien francais. Lunds Universitets Ars-
skrift. Bd. 37. Afdeln. 1. Xr. 1. 26 S. 4°.

Favre. L'abbi^, (Euvrescompleteslanguedociennes et francaises.
Publikes sons les auspices de la Society pour Tetude des
langues ronianes. Montpellier. Coulet et Fils. 4 vols. 8°. fr. 30.

F^nelon. Eeponse infdite a Bossuet sur la questiou du
quietisme. Paris. 1 vol. 12». fr. 3.50.

Federzoni. Giov.. Incipit vita nova : nota esegetica. Bologna,
tip. della ditta Xicola Zanichelli 1900. 8". p. 22. (Per le

nozze di Massimo Licastro D' AngervUliers con Margherita
Codronchi-Argeli].

Ferrari. V.. Letteratura Italiana ruoderna e contemporanea
(1748-19011. IBd. kl.-8«. Vin.405S. Mailand. Hoepli. M. ,3.

Ferrin i. C., Letteratura Italiana dalle origini al 1748. 5»
edizione completamente rifatta. 1 Bd. kl. -8». XII, 292 S
Mailand. Hoepli. fr. 1.50.

Forschungen, literarhistorische. Hrsg. von Prof. Dr. .Tos.

Schick u. M. Frh. v. Waldberg. XVI. Heft. gr. 8». Berlin,
E. Felber. [XVI: ,^leumer. Dr. Alb., Die Dramen Victor
Hugos. Eine literarhistorisch -krit. Untersuchung. XXVI,
368 S. 19U1. M. 8.1

Fonlch^-Delbosc, R., La Vida de Lazarillo de Tormes. y
de sus fortunas y adnersidades. Eestitucion de la ediciön

^

principe. Bibl. Hispanica III. Madrid 1900. 8°. 4 pes.
Galvani. Elisa. Eaccolta di vocaboli e niodi errati in uso

nelle Romagne e principalmente in Ravenna. corredata di
notizie grammaticali e linguistiche. Lettera A. Ravenna.

^
tip. Eavegnana 1900. 8". p. xiij. 84.

Gaste. Arm. Le Sacre Hymen du berger Doroth^on et de la
helle Flori5nfe et autres po(:'sies par Jean de Larcher, poete

^
avranchinois. publ. par Arm. Gaste. Alenron, A. Herpin. 8».

Gröber, G.. Grandriss der romanischen Philologie, unter Mit-
wirk-ung von G. B.iist. Th. Braga. H. Bresslau etc. hrsg.
II. Bd. 3. Abteil. 4. Lfg. gr. 8«. VII und S. .385-603.

^
Strassburg. Karl .T. Trühner. M. 4.

Grossi. Tom.. Due lettere inedite fa Luigi Eossaril Treviglio.
tip. Messaggi 1900. 8". p. 25. [Pubblicate da Carlo Bazzi
per le nozze di Emilio Tacconi con Marglierita Taramelli e
di iMario Taramelli con Annetta Ferrari.]

(inillaumc Alexis, ffiuvres poetiques de (iuillaume Alexis,
prieur de Bucy. Publiees par Arthur Piaget et Emile Picot.
T. 2. In-8. 3C5 p. Paris, lib. Firmiii-Hidot et c'ie. 1899.
[SocietC des anciens textes framais.]

Iliibler. K.. La bibliografia iberica del sigio XV. Enumeracion
de toddS los libros improsos en Espana y en Portugal hasta
cl ani) de 1.5U0. Con notas criticas. Im" Haag. M. Xiilioff;
Leipzig, Hiersemann. 8°. 25 fr.

Hasberg. L. Die neue franziisische Orthographie und Ver-
einfachung der (irammatik. Endgültiger Erlass des französ.
I'nterriclitsministeriums. nach der Einigung zwischen drm
I'nterrichtsrate und der'Academie francaisc". vom 26. IL 1901.
Für den .Schulgebraucli bearb. gr. 8". 44 8. Leipzig,
Renger'sche Biiclih. M. I.

Heim. H.. Die amtlichen Schriftstücke zur Reform dorfranz.
Syntax und i »rtlidiriapliie mit Einlritiiiig und Anmerk-uiigeii.
.Marhnrg. Elwcrt. .5!) S. 8". M. 1. [Daraus in Sonder- |

abdruck: Die amtl. franz. Bestimmungen vom 2(;. Febr. 1901
über Vereinfachung der Syntax u. Orthographie. 14 S. JI. 0.20

|

ID'rrmann. Ferd.. Schildcrnng und r.enrteibing der gesell-
schaf llicheu Verhältnisse Frankreichs in der Fabliauxdichtung

I

des XII. u. Xin. .Tabrh. Diss. gi-. 8«. IV, 72 u. XXXVI 8.

Coburg liXIO. Leipzig. I^r. Seele & Co. M. 1..50.

Hoyer, R.. Das .auftreten der Geste Garin de Monglane in i

den chansons der andern Gesten. Hall. Diss 42 S. 8".

Hugo, V.. (Euvres posthumes. Lettres ä la tianc^e (1820—22
In-16, 348 p. avec 2 portraits et 1 autographe, Paris, libi.

Fasquelle, fr. 3..50. [Bibliotheque Charpentier.]
Klausiug. G.. Die Schicksale der lateinischen Proparoxytona
im Französischen. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung.
gr. 8°. 90 S. Kiel. R. Cordes.'^ In Komm. M. 2.

Kontz. Alb.. De Henrico Beyle sive Stendhal litterarum ger-

manicarum judice. Paris. Leroux. 8°. 83 S. Diss.

Körting, G.. Lateinisch -romanisches Wörterbuch. 2. .\usg.

Lex.-8<'. Vn S. u. 12.52 Sp. Paderborn. Schöningh. M. 22.

La Lande de Calan. Vic. Ch. de, Les personnages de l'epopee

romane. Redon. Paris. Bouillon. X. 357 S. 8°. fr. 5.

Le Bidois. G., La Vie dans la tragedie de Racine. In-16.

VUI-336 p. Paris, libr. Poussielgue. 1901.
Le vray Mistere de la Passion. Compos^ par Arnoul
Greban l'an 14.52. Lequel a etf nouvellement adapt^ par
MM. Gailly de Taurines et de la Tonrrasse. La preface a tte

^crite par M. Emile Faguet. de l'academie fran<;aise. 8°.

Paris. Libr. classique Eugene Belin. fr. 2.50.

Lo Casto. B. G.. Ricostruzione della 'Valle Interna' (Con 4

tavole in litografiaV Catania. Xic. Giannotta. 29 S. 4".

Lope de Vega. Obras. Publ. por la R. Academia Espanola.
Tomo XL Cn'inicas y leyendas dramäticas de Espana.
Quinta Secciön. Con notas y prülogo de D. M. Menendez y
Pelayo. Madrid 1900. Fol. CLXII^ 585 S. 20 pes.

Mehne, Fr.. Inhalt und Quellen der Bible des Herman de
Valenciennes nach der Maihinger Hs. und dem Ms. B. X.

fr. 2162. Hall. Diss. 52 S. 8°.

Meyer-Lübke. Wilh.. (irammatica storico - comparata della

lingua itali.ina e dei dialetti toscani. Ridiizione e traduzione
ad uso degli Studenti di lettere per cura di Matteo Bartoli
e Giacomo Braun. Con aggiunte dell' .4utore. Torino.

Loescher. XVI. 269 S. 8». L. 12.

Moralit^ nouvelle de Pyramns et Tisbfe. publice, d'apr^s un
exemplaire de la bibliotheque royale de Dresde. par Emile
Picot. In-8. 40 pages et 1 planche. Paris, lib. Leclerc.

[Extrait du Bulletin du bibliophile ijanvier 1901).)

Morillot, P.. Emile Augier (1820—1889) ; etude biographiqne
et critiqne. In-8. 145 pages avec 26 grav. en autotypie.

Grenoble. libr. Gratier et Cie. fr. 6
Mussafia. .\d.. Zur Kritik und Interpretation romanischer

Texte. 5. Beitrag. iDer Karrenritter). In Sitzungsberichte
der Akad. der Wiss. in Wien. Phil. - historische Klasse.

Bd CXLni. Wien. Carl Gerolds Sohn. 27 S. 8°.

Xeff. Th.. La Satire des femmes dans la poesie lyrique fran(;aise

du Moyen äge. Paris. (Urard et Bri^re. 128 S. 8».

Orain. A.. Contes de l'IUe-et-Vilaine. In-16. XI-.304 pages.

Paris. Maisonneuve. edit. [Les Litt^ratures populaires (t. 421.1

Paris, (iaston. Franrois Villen. Un volume in-16, avec une
planche en h^liogravure, breche. 2 fr. Paris. Hachette.
[Collection des Grands Ecrivains francais. 1

Pasqui. Ubaldo. Sulla casa ove nacque Francesco Petrarca: i
ricerche. Arezzo. stab. tip. Bellotti 1900. lli". p. 24.

Petrarca. F.. Po^sies completes de Francesco Petrarca. Tra-
duction nouvelle par Hippolyte Godefroy. Sonnets. canzones.

sestines. triomphes. In-16, x-434 p. Montlu^on, imp. Herbin.

3 fr. 19(X).

Pougin, .\.. .lean-.Tacques Rousseau musicien. In-8. 144 p.

avec 3 grav. et 1 portrait. Paris, lib. Fischbacher.
Ramshorn. M. und M. del Pino. Handbuch der spanischen

Umgangs -Sprache. 12°. X. 704 S. Stuttgart. Paul Neils

Verlag. M. 4.

Reimpredigt, Die, des Pietro da Barsegapfe. Krit. Text.

Mit Einl., Grammatik nnd Glossar hrsg. von Emil Keller.

Progr. der Kantonsschnle zu Franenfeld. VlII. 96 S. 4".

Rigal. E. . Le tlieätre frani,ais avant la pi^riode classique

(tin du XVI. et commencement du XVII. sii>cle). Paris.

Hachette. 363 S. 8". fr. 3..50.

Rin icri, ,T., Della vita e delle oiure di Silvio Pellico. Ricordanza
e tragedie inedite. Vol. 111. 8». Turin, R. Streglio & Co. 5 1.

Uolin. l'rof. Dr. Gustav. Bericht des Prof. Dr. G. R. über dir

Resultate seiner behufs Dialektforscluingen unternommenen
Reisen in die .\bruzzen. — MitteihDig XI \' der (iesellscliaft

zur Förderung deutscher Wissenschaft. Literatur nnd Kunst
in Böhnum. Prag. 40 S. 8».

Roman, Le, de Flamenca. publiC' d'apres le manuscrit uni(|U(

de Carcassonne. Traduit et accompagne d'un vocahulairi-
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England. II. Göteborg

Jahrb. im Hessen-

par Paul JIej-er. 2« edition. entierement refondue. T. I".

In-16. v-425 p. Paris. Hb Bouillon. [Bibliotbt-que frani;aise

du moyen ;ige (t. 8).]

Saineanu. InHuenta orientalä asupra limbet si cnltnrei ro-
' mäne. 3 Bände. Bukarest. Socecu & Co. fr. l.ö. 1900.

Sarcey. F.. ynarante ans de tbeatre (Feuilletons dramatiquesi.
(Corneille. Racine, Shakespeare et la tragedie.) In- 18 Jesus.

408 pages. Paris, impr. des Annales; 15, rue Saint-(ieorges.

fr. 3.50.

Schmidt. G.. Manuel de conversation scolaire. EecueU de
termes techniques poiu- l'enseignement du francais. Berlin,

üaertner. VI, 67 S. 8».

Sßbillot. P.. l.e Folk-Lore des p6chenrs. In- 1(1, 397 pages.
Paris. Maisonneuve. edit. [Les Litteratures populaires (t. 43i

]

Somborn. C Das Venezianische Volkslied: Die Villotta

Heidelberg, Winter. 8". M. 3.60.

Spoelberch de Lovenjoul. de. Sainte-Beuve inconnn. In-

16. VIII-248 pages. Paris, libr. Plon-Xourrit et Cie. fr. 3.50.

Stier. (;.. Causeries Fran^aises. Ein Hilfsmittel zur Erlernung
der französischen Umgangssprache. Zweite, sehr verbesserte

und vermehrte Autlage. Cüthen. Schulze. JI. 2.80.

Snchier, Herrn.. Die gekürzte Fassung von Ludmgs Krönung
(Fran(,ais 1448-. Halle. 5 S. 4". In Bekanntmachung der
Ergebnisse der Akademischen Preisbewerbung.

Tiktin. H.. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 6. Lfg. Lex.-
8». S. 321—384. Leipzig. Harrassowitz. M. 1.60.

Tob 1er. Ad.. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik.
Sitzungsberichte der Berliner Akad. der Wissensch. Phil.-

histor." Klasse. 1901, XI. 19 S. 8». [1. De la maniere
dont nous sommes faits. 2. Quant il dut ajorner. 3. Koor-
dinierte Bedingungssätze.]

Veterator u. Advocatus. Zwei Pariser Studentenkomödien
ans den .Tahren 1512 und 1532. Hrsg. von .1. Bolte. Berlin,

Weidmann. 3L 2.

Vising. .Toh.. Franska Spraket
Universitätsprogramm. 26 S. 8".

Weber, P., Die Iweinbilder aus dem 13.

hofe zu Schmalkaldeu. [Aus: .Zs. für bild. Kunst".] gr. 4°.

24 S. mit Abbild, u. 3 Taf. Leipzig. Seemann. M. 2150.

Zaccaria. D. Enr.. L'elemento germanico nella lingua italiana.

Lessico con appendice e prospetto cronologico. Bologna,
Treves. XXII. 560 S. 8». L. 6.

Zaniboni. Ferruccio, Bongiauni Gratarolo da Salf) : contri-

buto alla storia della tragedia nel Cinquecento. Brescia.

Stab. tip. lit. F. Apollonio,''1900. 8». p. 42.

Zeidler, .7.. Der Prosaroman von Ysaye le Triste. Hall. Diss.

40 S. 8«.

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c h r i eh t e n etc.

Im Verlage von Carl Winter in Heidelberg wird dem-
nächst erscheinen: Sammlung Romanischer Elementarbücher,
hrsg. V. Prof. Dr. W. Jleyer-Lübke. I. Reihe. Grammatiken.
I. Band. Einführung in das Studium der Romanischen Sprach-
wissenschaft von W. Jleyer-Liibke. In Vorbereitung be-

finden sich ferner: 2. Band. .Altfraifzösisches Elementarbuch
V. Prof. Dr. W. Cloetta. 3. Band. .Mtprovenzalisches Elementar-
bui-h von Prof. Dr. O. Sehultz-Gora. 4. Band, .\ltitalienisches

Elementarburh v. Prof. Dr. B. Wiese. .5. Bd. Anglonormannisches
Elementarbuch von Prof. Dr. .1. Vising. 6. Band. Historische
französische ( Grammatik von Prof. Dr. W. Meyer- Lübke.
II. Reihe. Literarhistorische Elcmentarbücher. I.Band. .\lt-

französisches literarhistorisches Elementarbuch von Prof. Dr.

Ph. .Aug. Becker. 2. Band. Mittelfranz, literarhistorisches

Elementarbuch des XV. .lahrh. mit Grammatik und Chresto-
mathie von Prof. Dr. Fr. Ed. Schneegans. 3. Band. Alt-

provenzalisches literarhistorisches Elementarbuch v. Prof. Dr. V.
Crescini. 4. Bd. Altitalienisches literarhistorisches Elementar-
buch von Dr. Karl Vossler. 111. Reihe. Wörterbücher. 1. Band.
Altfranzösisches Wörterbuch v. Prof. Dr. K. Warnke. 2. Band.
I'rovenzalisches Wörterbuch von Prof. I>r. E. Lcvy.

Für die ebenfalls im Verlage von C. Winter erscheinende
Sammlung germanischer Lehrbücher (hrsg. von Prof. Dr. W.
Streitberg), ist ausser der 1. Reihe: Grammatiken, die zum
grössten Teil bereits erschienen sind, in .Aussicht genommen:
II. Heihe. Literarhistorische Elementarbücher. 1. Band. Alt-

hochdeutsches literarhistorisches Elementarbuch vim Prof. Dr.
(i. Holz. 2. Band, Altnordisches literarhistorisches Klementar-
buch von Prof. Dr. B. Kahle. 3. Band. Altenglisches literar-

historisches Elementarbuch von Prof. Dr. Max Förster. III.

Reihe. Lesebücher. 1. Band. Fruhmittclhochdcutschcs Lese-

buch von Prof. Dr. .\lb. Leitzmann. 2. Band. .^Itfriesisches

Lesebuch mit grammatischer Einleitung von Dr. W. Heuser.
3. Band. Mittelenglisches Lesebuch mit grammatischer Ein-
leitung von Dr. W, Heuser. IV. Reihe. Wörterbücher. 1.

Band. Althochdeutsches etymologisches Wörterbuch von Dr. E.
Wadstein. 2. Bd. Altniederdeutsches etymologisches Wörter-
buch von Dr. E. Wad stein. 3. Band, .\ltnordisches etymolo-
gisches Wörterbuch von Prof. Dr. E. Lid(?n. 4. Band. Alt-
englisches etymologisches Wörterbuch von Prof. Dr. F. Holt

-

hausen. 5. Band. Mittelenglisches Handwörterbuch von Prof.
Dr. L. Morsbach und Prof. Dr. (t. .1. Tamson.

Für den gleichen Verlag befindet sich in Vorbereitung:
Sammlung indogermanischer Lehrbücher (hrsg. von Prof. Dr.
H. Hirt). I. Reihe. Grammatiken. 1. Band, indische Grammatik
von Prof. Dr. A. Thumb. 2. Band. Griechische (Grammatik
von Prof. Dr. H. Hirt. 3. Band. Lateinische Grammatik von
Dr. F. Sommer. 4. Band. Urgermanische Grammatik v.Prof.
Dr. W. Streitberg. (Identisch mit Samml. german. Elementar-
bücher. I. 1.) 5. Band. Urslavische Grammatik von Prof. Dr.
J. Z. Mikkola. II. Reihe. Wörterbucher. I.Band. Lateinisches
etymologisches Wörterbuch von Dr. A. Walde. 2. Band.
Slavisches etymologisches Wörterbuch von I»r. E. Berneker.
3. Band. Litauisches etymologisches Wörterbuch von Prof. Dr.
J. Zubaty.

Demnächst erscheinen: In den von Xutt (London) heraus-
gegebenen 'Populär Studies in Mythology. Romance and Folk-
lore' : .Tessie L. Weston. The Romance Cycle of Charlemagne
and bis Peers: in 'The Grimm Library' : .Tessie L. Weston.
The Legend of Sir Lancelot du Lac. Studies upon its Origin,
Development aud Position in the .\rthurian Romantic Cycle:
G. H. Maynadier. The Wife of Bath's Tale, its sources and
analogues.

Im Verlage von Dr. Max Xiemeyer in Halle a. S. erscheint
in den nächsten Wochen: Jean-Fran(;ois Sarasin's Leben und
Werke, seine Zeit und Gesellschaft. Kritischer Beitrag zur
französischen Literaturgeschichte des XVII. .Tahrh. unter Be-
nutzung ungedruckter Quellen, von Dr. Albert Mennung.
2 Bde. in-8". Mit einer Heliogravüre und einem Textbilde

Der Privatdozent der romanischen Philologie an der Uni-
versität Heidelberg, Dr. Karl_ Vossler. bereitet eine .\usgabe
der im Vaticanischen Codex 1716 (Fonds der Königin Christine)
enthaltenen französischen Xovellensammlung vor und bittet
um Xachricht über etwaige weitere Handschriften dieser
Xovellen.

Das Literarische Centralblatt vom 6. April 1901. Xo. 14/15
schreibt: ^Die Rengersche Buchhandlung in Leipzig, welche
in ihrem .Pädagogischen Wochenblatt für den akademisch ge-
bildeten Lehrerstand Deutschlands" vor einem halben .Tahre
die Einrichtung getroffen hatte. Recensionen von wissenschaftl.
oder pädagogischen Werken im literar. Teile des Blattes nur
noch gegen Bezahlung seitens des Verlegers des zu besprechenden
Buches zu bringen, hat. infolge einer energischen Verurteilung
dieses Grundsatzes im .Dresdner Anzeiger- durch Prof. Dr.
Karl Vollmöller, diese Xeuerung wieder zurückgezogen. Im
Interesse der deutschen Gelehrten und Schriftsteller ist dieser
Entschluss nur zu billigen^.

Als Xachfolger des nach Kiel übergesiedelten Prof. Dr.
F. Holthansen ist Dr. E. Wadstein. Dozent an der Universität
Uppsala. zum Professor für germanische Sprachen an der Hoch-
schule Gotenburg ernannt worden.

Der Privatdozent der german. Philologie an der Universität
Freiburg Dr. Fr. Panzer wnrde zum ao. Professor ernannt.

Privatdozent Dr. R. Wörner an der Universität München
wurde als ao. Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte
an die Universität Freiburg i. Br. berufen.

Dr. W. Hörn hat sich an der Universität Giessen für
englische Philologie habilitiert.

Ovid Densusianu iu Bukarest wurde zum ord. Professor
der rumänischen Sprache und Literatur daselbst ernannt.

Der Privatdozent an der Universität Leiden. Dr. .1. .1.

Salverda de Grave wurde zum Lektor für Roman. Philologie
an der gleichen Hochschule ernannt.

Hofrat Professor Dr. .\d. Mussafia in Wien wurde zum
Herrenhausmitgliede ernannt.

,\n der deutschen Universität Prag habilitierte sich Dr.
Herzog für roman. Philoloijie. an der Universität Zürich Dr.
Donati für ital. Sprache und Literatur.

Der Professor der roman. I'hilologie an der Universität
Marburg Jlr. Koschwitz hat für das Sommersemester 1901
Urlaub genommen, den er in Frankreich verbringen wird.
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Literarische Anzeigen. Beilag-egebühren nach ,\

Umfang M. 12, 15 D. 18. 1

!Baa

S. Calvary & Co., Biichhaiidlung- und Aiiticiuariat

BERLIN NW. 7. Neue Wilhelmstrasse 1

oSeriereii in gut erhaltenen Exemplaren:

Romanisctie und Slavisohe
Aiol et Mirabel und Elie de St. Gille. Zwei altfranz.

Heldengedichte mit Anmerk. und Olossar, hrsg. von W.
Förster. Heilbronn 1871)—82. i'M. 21.—) 11.—

Bieleiistein. A., Die lettische Sprache. 2 Bde. Berlin
ISfJM—61. Hfz. lil. 22.-) 11.—

Chansonnier hisloriqne du XVIII. siecle, puhl. avec in-

trod.. comment., rotes et index par E. Raunie. 10 vols.

avec öU portraits. Paris 1879—81. (fr. 100.—) .30.—
Recueil de chan^ons Yaudevilles, sonnetä, epigramnes etc , avec

de charmanles gravures.

Christian v. Troyes, Clig^s. Textausgabe mit Einleitung
und Glossar von'W. Förster. Halle 1888. Lwd. Ol. -l..öÖi

3.—
— der Löwenritter (Yrain). Hrsg. von W. Förster. Halle

1887. Lwbd. (M. 10.—) 6.—

Dictionnaire de l'.'^cademie des beaux-arts. Conten. les

mots qui appartiennent ä I'enseignement, ä la pratique.
a Ihistoire des beanx arts etc. Tome 1

—

V. tout ce qui
a paru. Av. nombr. pl. et graw. Lex. 8°. Paris 1858— 1896. (frs. 80.— ). Xon rogn6. Comme neuf. 26.—

Diez, Fr., Grammatik der romanischen .Sprachen. ?, Tle.
in 1 Bd. 5. .\ufl. Bonn 1882. Hbfz Schönes Exemplar.
(M. 24.-) 16. -

Frischbier. H., Prenssisches Wörterbuch. 2 Bde. Berlin
1882 -a8. Hfz. (M. 30.-) 18.-

Heyse, P , Italienische Dichter seit der Mitte des 18. .Tahrh.

Tebersetzunsen und Studien. 4 Bde. Berlin 1889— 90.

Orglwbd. ,M. 24.— i. Wie neu. 16.—

Landes, L. de, Glossaire ^rotique de la langue franijaise.

depuis son origine jusqu'ä nos jours; contenentTexplication
de tous les mots consacres ä l'amour. Bruxelles 1861.
Demi-maroqu. Bei exempl. Trfes rare! 21.

—

Lemcke, L., Handbuch der spanischen Literatur. 3 Bde.
Gr. 8». Leipzig IS.iö-56. (M. 22.50

1

8.—
Pypin n. Spasovic, Geschichte der slavischen Literaturen.

übersetzt von T. Pech. 2 Bde. in 3 Teilen. Leipzig
1880-84. Eleg. Hfz. (M. 36.—) 22.—

Raynonard, M. choix des poesies originales des trou-
badonrs. 6 vols. Gr. in-S». Paris 1816—21. Demi-
veau. non rognes. 170 —

Vergriffen und sehr selten! An einigen Stellen trägt d«s Exemplar
schriftliche Bemerkungen, jedoch ohne Beeinträchtigung des Textes.

5prach.eii und Literaturen.
Schafarik, P. J., Geschichte der südslavischen Literatur,

hrsg. von .1. Pirecek. 3 Bde. Prag 1864-65. (M. 21.30)

9.—

Schleicher, A., Handbuch der litauischen Sprache. 2 Bde.
Prag 1856. Unaufgeschn. 19.—

Scheffler, W., Iiie französ. Volksdichtung und Sage. Ein
Beitrag zur Geistes- und Sittengeschichte Frankreichs.
2 Bde. Leipzig. Orglwbde. i M. 20.—) 8.—

Sachs-Villatte, Encylcl. franz und deutsches Wörterbuch.
Hand- und Schulauss. 2 Bde. in 1. Lex. -8°. Berlin
18:t8. Orisr.-Hfz.. tadellos erhalten, wie neu! (M. 13..5II)

9.50

Sammlung franz. Xeudrncke. hrsg. von Vollmöller. 9 Bde.
Heilbronn 1881—88. (M. 24.40i 12.-

I. De VilJiers. le Festin de Pierre ou le fils criminel. Neue Äus-
g-abe von Knörich. — II. Armand de Bourboa, prince de Conti. Iraite

de la comedie et des spectables. Neue Ausgabe von YollmöUer. — IlI.

- IV. Variaaten und Glossar, hrsg. v. W. Foerster.

Valentin!, Fr., Vollständ. Italien. -deutsches und deutsch-

italienisches Wörterbuch. 4 Bde. 4**. Leipzig 1831—36.
Hlwbde. iM. 50.-) 20.—

Bestes Wörterbuch

!

Voltaire, (fuvres. 44 en 22 vol. In-16<'. Paris. Dalibon
et Co., 1829 -.33. Demi-veau. 21.—

Hiätoire de (.'harles XII. üistoire de l'empire de Russie La
Henriade. Contes Romans. Les moeurs et l'esprit des nations. Chefs-
d'oeuvres dramatiques. Siecles de Louis XIV et XV. Dictionnaire
philosophique.

Zeitschrift für roman. Philologie, hrsg. von G. Grüber.

Bd. 1-23. Gr. 8«. Halle 18t7—99. (M. 460.-) 370.-

— für französ. Sprache und Literatur, begr. von G. Körting
und E. Koschwitz. hrsg. von D. Behrens. Bd. 1—21.
Gr. 8. Berlin 1879 99" iM. 315.- i 225.-

Umfangrelches Lager neuer und antiquarischer Werke
aus allen Wissenschaftsgebieten zu massigen Preisen und
unter günstigsten Zahlungsbedingungen. — Nicht Vorrätiges
wird schnellstens und billigst besorgt. — Zusammenstellung
und Einrichtung grosser und kleiner Bibliotheken. — An-
nahme von Abonnements auf sämtliche In- und ausländischen
Journale und Lieferungswerke. — Ankauf ganzer Bibliotheken

sowie einzelner wertvoller Werke. — Unsere ständigen Kunden
erhalten den ..Internationalen wissenschaftlich-literarischen

Monatsbericht", der in systematisch -alphabetischer An-
ordnung alle wichtigen Neu-Erscheinungen des In- und Aus-
landes verzeichnet, regelmässig gratis und franko.

Soeben erschien und wird Intere.ssenten auf Verlangen gratis und franko zugesandt: Antiquariats-Anzeiger
No. 71 - 74: Europäische Sprachen und Literaturen.

Soeben erschien im Verlage von O. R. Reisland, Leipzig:

Kleine Phonetik
Wilhelm Tictor.

Zweite .Auflage. 1901. 9 Bogen 8». M. 2.40: kart. M. 2.60.

Diese gekürzte Ausgabe der bereits in vier .\uflagen erschienenen ,Elemente der Phonetik' (Preis M. 7.—) bietet den voll-

stündigen Text ohne die ins Detail gehenden Anmerkungen und weiteren .\usführungen.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuclibaudluiig von Ferdinand Scliüningh in Paderborn.

Verantwortlicher Ftedaktenr l'rof. Dr. Fritz .Neumann in Heiilelberg. — Druck v. G. titto's Hof-Buchdruckcrei in Darmstadt.

Ausgeg^eben am 12. Mai 1901.
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Dem Werke des Vaters hat der Sohn liebevolle

Aufmerksamkeit gewidmet, uud so hat die neue Auflage

eine sehr erhebliche Bereicherung erfahren ; auch ist die

Benützung des Buches durch die Anbringung von Spalten-

überschriften wesentlich erleichtert worden. Für eine

abermalige Neubearbeitung wäre eine gründliche Um-
arbeitung der einleitenden Betrachtungen sehr angebracht,

wobei Nyrops Buch (sprogets vilde skud) mancherlei An-

reg^iug gewähren würde.

Giessen. 0. Behaghel.

Zebine, Arnold. Die Kulturverliältnisse des deutschen
Mittelalters. Im Anschlüsse an die Lektüre zur Einführung
in die deutschen Altertümer im deutschen Unterricht. Mit
77 Abbildungen. Leipzig, (i. Freytag. 12°. XVI u. 21.ö .S.

Der an den höheren Schulen vorgetragene Unter-

richtsstoff in der Geschichte wird wohl immer ein Kom-
promiss bleiben zwischen den Ergebnissen der Wissenschaft

nud der durch die Quellen und die Litteratur überlieferten

gefärbten Darstellung. Wenn die Unteirielitsbüclier diesen

Zweck verfolgen, so sollten, meine ich, die Ergänzungs-

schriften der Wissenschaft mehr Raum gönnen, als .jene.

Im Gebiete der poetischen Litteratur kommt eine zweite

Schwierigkeit hinzu. Die poetische Litteratur giebt in

ihren Schilderungen stets ein stark gefärbtes Bild,

das mit der Wahrheit mehr im Widerstreit steht als

die direkten historischen Quellen. Es gehört also sehr

viel pädagogischer Takt dazu, in einem zur Erläuterung

der mittelalterlichen Dichter und der mittelalterlichen

Geschichte bestimmten Buche, die ,.deutschen Altertümer"

anf dem doppelten Grunde der Poetischen Denkmäler
und der historischen Wahrheit darzustellen. Im allgemeinen

ist das vorliegende kleine Büchlein seiner Aufgabe gerecht

geworden. Es steht mit der Wissenschaft auf nicht allzu

sehr gespanntem . Fusse ; obwohl manche Kapitel aus

vierter Hand bearbeitet sind. Der Absclinitt über das

Städtewesen beruht auf dem schlechten Buche von Kallsen,

für die Burgen ist das Pieper'sche Werk nicht benutzt.

Mitunter ist dem Lehrstoff, der in der Schule behandelt

wird, eine zu grosse Konzession gemacht. S. 21 erscheint

Heinrich der erste wieder als Vogelsteller, S. .50 derselbe

als Burgenbauer. Einem Gedichte von Gruppe zu Liebe

wird thatsächlich der Babenberger Leopold von Kaiser

Otto I. zum Ritter geschlagen in einer Zeit, die den

Ritterschlag noch gar nicht kannnte. Irgendwo müsste

doch gesagt werden, dass die Burgen und Städte der

Dichtungen vielfach Phantasiegebilde sind. Namentlich

sollten nicht ohne kritische Bemerkungen Ziffern ans

Dichtungen mitgeteilt werden. S. 94 heisst es: „Brunhild's

Burg Isenstein hatte nicht weniger als 86 Mauertürme,

Sigeband's Burg gar 300". Sobald es sich um Ziffern

handelt , übertreibt die mittelalterliche Poesie. Das
Büchlein umfasst nicht alle Altertümer, die Wirtschaft

und das religiöse Leben ist ganz auf der Seite gelassen.

Einzelheiten will ich nicht verbessern. Nur sei erwähnt,

dass das Tronje Hagens weder mit Tournay, noch mit

Troyes, noch mit der Burg Troneck im Hunsrück zu

thun hat. Es ist vor allem an das elsässische Tronege
bei Marlenheim zu denken, wo jetzt die Reste der alten

Merowingerpfalz bloss gelegt siai: : .

Dem Büchlein sind 77" Bilder^ beigegeben. Die

.Auswahl ist wenig befriecjigen^. Di« BUder sind bald

nach ilirer Herkunft bezeiohnej' bald nic]it. i^ufgenominen

sind viel zu viel franzöasclre Vofegeu,. ^r. 2 und t5

sind die Dürer'schen BilJer-'5iarrs--iles Crrpss^n und Sig-

inund's, beide keine Porträts, sondern Phantasiebilder,

Nr. 41 entbehrt der gen*nt» Lokalb^zeichnuilg, Nr. 71

entstammt dem Balduiiieum. 'Nr. \il (Erzmaijschall und

Erzkämmerer) und Nr. .54 (StadtbHä) sind öedenkliche

Phantasiezeichnungen. Nr.-^ 14-t-lti^nil aus/Richentals

Konzilienchrouik entnommen'', und' bedurften -jftäherer Er-

klärung. Dass Nr. 28 die Byrg Pleckens^in sehr —
sehr frei umgestaltet, obwohl i?^ckli<r an Fleckenstein

das Vorbild hatte, wäre anzugeben gewesen. Von Burg
Wildenstein wäre viel besser die reizende Zeichnung von

Dm 111 in Kunstdenkmäler des Grossherzogtums Baden

1,412 gegeben.

Breslau. AI. Scliulte.

14
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Georg Min (1 e-Pone t. Heinrieb von Kleist. Seine
Sprache und sein Stil. Weimar. E. Felber. 1897. VIII u.

302 S. 8°. Preis M. fi—

.

Die ausgesprochene Eigenlieit von Kleist's Sprache

und Stil hat schon längt die Aufmerksamkeit der Forscher

auf sich gelenkt und in mehr als einer Eiuzeluntersuchung

sowolil wie Gesaratdarstellung seines Wirkens finden sich

geistvolle Bemerkungen darüber niedergelegt. Trotzdem

hat es bisher an einer umfassenden und abschliessenden

Darstellung des Gegenstandes, wie M.-P. sie anstrebt,

gefehlt. Der Hauptreiz einer solchen Arbeit würde nach

meinem Gefühl in dem Versuch gelegen haben, Kleist's

dichterische Darstellungsart und Darstellungsmittel als

den notwendigen .\nsdruck seines menschlichen und künst-

lerischen Wesens zu erweisen. Wertvolle Selbstzeugnisse,

wie der „Brief eines Dichters an einen andern", der

uns zeigt, wie Kleist die Kunstmittel der Dichtung, ja,

die Dichtung selbst nur für einen Notbehelf ansieht, das

Unsagbare auszusprechen, wie der Kiinigsberger Brief

an Kühle von 1806, der deutlich erkennen lässt, aus

wie unwiderstehlichem Trieb Kleist schuf und schaffen

musste, nicht minder auch der eigenartige Aufsatz „Ueber

die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Eeden"

liätten liieifür wichtige Fingerzeige geben können. Aller-

dings wäre die Lösung der Aufgabe in diesem Sinne so

schwierig gewesen, dass man es M.-P. nicht wii-d ver-

argen dürfen, wenn er bescheiden darauf verzichtet hat.

Wohl aber ninss es ihm zum Vorwurf gemacht werden,

dass er an Kleist's Stil und Sprache statt eines ans des

Dichters Eigenart gewonnenen llassstabes den seines

persönlichen Geschmacks und Sprachgefühls anlegt, gegen

dessen Zuverlässigkeit ihm keinerlei Bedenken auftauchen:

mit der Unterscheidung von Schön und Hässlich, Zulässig

und Unzulässig ist er, sehr zum Schaden seines Buchs,

stets schnell bei der Hand, Ferner hätten die geschiclit-

lichen Bedingungen, nnter deren Einfluss Kleist's Kunst-

mittel sich entwickeln, mit Hilfe des vorliegenden Materials

wohl eingehender behandelt werden können. Ich habe

nicht den Eindruck gewonnen, dass Weissenfeis' lehrreiche

Studie über französische und antike Elemente im Stil

Kleist's durch M.-P. allerwärts überholt sei, und dass

die scharfe Grenze, die M,-P, zwischen Kleist und der

Eomantik zieht, verbesserung.sbedürftig ist, hat Walzel

(Enphorion IV, t>80 ff.) überzeugend dargethan. Was
M.-P. ausserdem über Kleist's Verhältnis zur Vergangen-

heit und Zeitgenossenschaft beibringt, trägt den Charakter

gelegentlicher Bemerkungen, die übrigens hier und da

nicht einwandfrei sind; so S. 94 f., wo er, verleitet durch

eine missverstandene Bemerkung Brahms (If. v, Kleist^,

S. 04), den Novellisten Kleist zum unmittelbaren Schüler

des Boccaccio und Cervantes macht.

Alles das ändert jedoch nichts daran, dass in M.-P. 's

Buch eine tüchtige und gediegene Arbeit vorliegt. Wenn
auch der Verf. weitere Ziele aus dem Auge lässt, so hat

er sich doch in seinen Kleist gründlich eingearbeitet;

er erweist sich als ein zwar nüchterner, aber sicherer

Beobachter, der in der Feststellung des Thatsächlichen

mehr als einmal über seine Vorgänger hinauskommt. —
Nachdem er an einigen glücklich gewählten Beispielen

die tastende Arbeitsweise Kleist's dargelegt, wendet er

sich zunächst (A) zur Betrachtung seines dramatischen
Stils. Zweimal, in der „Familie Ghonorez" und im

„Käthchen" begegnet Jli seh ung von Vers und Prosa;
für das .Tugendwerk wird das Gesetz, dem dieser Wechsel

unterstellt, leidit gefunden und auf Skakespeare zurück-

geführt, dagegen will sich das „Käthclien" keiner be-

stimmten Regel fügen. Trotzdem scheint mir der Ausdruck

„Willkür", den M.-P. für Kleist's Verfahren gebraucht,

schief, da er die Unregelmässigkeit zu einer von vornherein

beabsichtigten stempelt: auch Hesse sich fragen, ob nicht

die Entstehungsgeschichte des Werkes des Rätsels Lösung

hätte geben können. Vortrefflich ist die folgende gründ-

liche Studie über den Monolog bei Kleist: seine Monologe

sind selten und kurz, sie begegnen nur im Munde von

Männern, entbehren ganz der raisonnierenden Elemente

und geben statt dessen Thatsachen oder — eine sehr

feine Beobachtung — fertige Entschlü.sse. ,,Handeln ist

mehr als Wissen", pfiegte Kleist seinem Freunde Brockes

nachzusprechen, Handeln ist ihm auch mehr als Reflektieren,

und so wenig es ihm selbst gegeben war, seine Stimmungen
in lyrischen Ergüssen auszudrücken, so wenig vermögen

es seine Gestalten. Auch in Kleist's Dialog weist M.-P.

diese Neigmig zum Thatsächlichen , zum Lebhaften und

Natürlichen nach, nur selten finden sich stilisierte Partieen,

wogegen häufig Absonderliches und Spitzfindiges auffällt.

Darin wird man freilich nicht „Künstelei"', sondern den

getreuen Spiegel von Kleist's eigener Sonderlichkeit zu

sehen haben. Minder einwandfrei sind M.-P. 's Unter-

suchungen über den fünffüssigen .Tambus bei Kleist.

Der Verf. klebt hier zu sehr am geschriebenen Vers und

lässt dem lebendig gesprochenen nicht sein volles Recht

widerfahren ' : auch möchte man wissen . wenn starkes

Enjambement und dauernder Widerspruch zwischen Satz

und Vers mit regelrechten Jamben wechseln, nach welchen

Grundsätzen Kleist dabei handelt: schon die von M.-P.

beigebrachten Beispiele lassen darauf schliessen, dass der

Dichter dabei nicht willkürlich, sondern nach den Be-

dürfnissen des Auszudrückenden verfährt. Auch im Ein-

zelnen habe ich hie und da Bedenken: so sehe ich nicht

ein, weshalb im fünöussigen .Jambus Stiefmtitter. unscluildig,

Sandwuste unregelmässige Betonungen sein sollen: oder

soll etwa Sändwüste betont werden?

Ein dankbares Arbeitsgebiet, auf dem schon Brahra

und Minor vorgearbeitet hatten, bot Kleist's epischer

Stil (B). Auch dessen Eigenheiten weiss M.-P. gerecht

zu weiden. Die strenge Sachlichkeit des Dichters"

— ein Seitenblick auf sein Vei halten zum dramatischen

Monolog wäre hier vielleicht am Platze gewesen — wird

an gut gewählten Beispielen gezeigt, nicht minder der

erstaunliche Reichtum an belebender Detail Schilderung;

nur hätte hier am Schlnsse nicht blos gesagt werden

sollen: „Auch seinen Briefen hat Kleist diese realistischen

Details beigemischt", sondern ausdiesen Briefen, namentlich

dem berühmten über den Besuch bei Köckeritz hätte ge-

schlossen werden müssen , dass Kleist's Verfahren als

Künstler genau der Art und Weise entspiicht, wie er

im Leben beobachtete. Bei Betrachtung von Kleist's

Objektivität sucht der Verf. einen Widerspruch zwischen

dem Novellisten und Dramatiker herzustellen, den ich

nidit wahrzunehmen vermag, er verwechselt hier, nach

Spieliiagen's Vorgang. Darstellungsweise und Gehalt : dii'

persönliche Eigenalt klimmt doch wohl in Kleist's Novellen

mindestens ebenso st;iik zum .-Vusdruck wie in den Dramen,

mag sicli nun der Dichter vor dem .\uge des Lesers

zeigen oder nicht. Hübsch sind dagegen die Beobachtungen

über Kleist's Art zu schildern, vortrefflich der .\bschnitt.

welcher darlegt, wie Kleist trotz seines objektiven Kunst-

' Uass (lies ;iui h von luciuen eigenen einschlägigen Arbeiten

gilt, ist mir wohl hewusst.
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Prinzips nicht selten bewusst oder unbewnsst seine Auf-

fassung' der Ding-e duveliseheineii lässt.

Das nächste Kapitel (C) behandelt die poetischen
Kunstmittel der Kleist'schen Sprache. M.-P.

zeig't, wie der Dichter g'ern Schreckliches und Liebliches

mischt, wie ei- es liel)t, Personen niederu Standes volks-

tümliche Woite und Wendungen in den Mund zu leg'en;

bei einigen der angeführten Heispiele habe ich mich un-

willkürlich daran erinnert, dass Kleist sechs Jahre lang

mit Soldaten umzugehen hatte. Im Anschlnsse an Weii^sen-

fels' Beobachtungen — von dessen feinsinnigen psycho-

logischen Motivierungen sich M.-P. noch mehr hätte zu

,,
eigen machen sollen - werden die Eigenheiten von

Kleist's Konjugation und Wortstellung gewürdigt, eine

Untersuchung über des Dichters Streben nach Anschaulich-

keit stützt sich auf eine wohlgelungene Vergleichung von

Stelleu des Amphitryon mit seiner Vorlage, in dem Ab-

schnitt über zut^ammengesetzte Adjektiva überrascht be-

sonders die tieti'ende Bemerkung, dass von den massen-

haften Beiworten der Penthesilea nur ein einziges home-

rischen Ursprungs ist. Recht anschaulich wird auch

dargelegt, wie sich Kleist von der Sentenzensuchc seiner

Jugend, die sicher ein fremder Tropfen in seinem Blute

ist, befreit, und in den Erörterungen über Tropen und

Figuren endlich findet sich ein ungemein reichhaltiges

Material aufgespeichert, üeberhaupt dürfte das ganze

Kapitel, was treue und gewissenhafte Wiedergabe, der

Thatsachen anbetrifft, kaum zu überbieten sein. Nicht

in gleichem Masse gilt das von M.-P. 's Urteilen, denen

hin und wieder etwas Schülerhaftes anklebt; Wendungen
wie: „Was den Kleist'schen Ausdruck so wirksam macht,

ist schwer zu sagen" und ähnliche würde man gern ver-

missen. Sehr unangenehm habe ich es ferner empfunden,

dass M.-P. diejenigen Eigenheiten der Kleist'schen

Sprache, die er für unberechtigt hält, in einem be-

sonderen Kapitel (D) behandelt. Wenn auch keineswegs

bestritten werden soll, dass Kleist's vSprache von Aus-

wüchsen nicht frei ist, so hat doch eine solche Einteilung

in Schafe und Bücke etwas höchst Bedenkliches: solchen

Siegeswissen Zeiisurerteilungen klebt nur zu leicht etwas

Pedantisches an, das alsdann unsere Wissenschaft bei

den künstlerisch Schaffenden in begreiflichen Verruf bringt.

Es soll aber deshalb nicht bestritten werden, dass nament-

lich die Abschnitte über Wort- und Satzverscliränkung

viele glückliche Beobachtungen enthalten.

Den trlanzpunkt des Buches bildet wohl das Kapitel

über Wiederhol ungen im Stile Kleist's. So ein-

gehend sind die Lieblingswörter, -Wendungen und -Bilder

Kleist's, sind namentlich die merkwürdigen Wiederliolungen

in seinen Briefen bisher nicht zusammengestellt worden.

Der Eindruck, den M.-P. damit erzielt, ist verblüffend,

und jeder, der sich ernstlich mit Kleist beschäftigt, wird

mit diesem Teile seiner Arbeit zu rechnen haben. In

der Beurteilung der Thatsachen weiche icii freilich von

M.-P. gänzlich ab: ich glaube nicht daran, dass Kleist

Kopien seiner Briefe zurückbehalten und später ausge-.

schrieben habe, es wird vielmehr anzunehmen sein, dass

die, wie wir wissen, schwer errungenen Bilder Kleist's

sich seinem Gedächtnis unauslöschlich einprägten und ihm
unwillkürlicli bei verwandten Anlässen wieder in die Feder
flössen. Etw'as „Pedantisches" vermag ich überhaniit in

Kleist's Anlage eines „Ideenmagazins" ebensowenig zu

erblicken, als etwa in den täglichen Fingerübungen eines

Meisters wie Haus von Bülow: ich bezweifle niclit, dass
grade diese Arbeit wesentlich dazu beigetragen hat, dem

Dichter in Stunden der Inspiration ein freies, von der

Rücksicht auf Nebendinge unabhängiges Schaft'en zu er-

möglichen.

Das Schlusskapitel , Grammatisches (F), fällt

gegen das Uebi'ige etwas ab. Man hat das Gefühl, dass

der Verf. sich hier nicht ganz in dem Masse heimisch

fühlt, wie wohl wünschenswert wäre. Ausser den Eigen-

heiten, die M.-P. bei andern Dichtern nachw'eist, finden

sich noch manche andre, die schwerlich spezifisch Kleistisch

sind, auch ist er bei Erscheinungen, die weit verbreitet

sind, viel zu häufig mit der Bezeichnung „märkisch" bei

der Hand. Ein kompetenterer Beurteiler als ich würde

wohl auch im Einzelneu manches auszustellen haben.

Dankenswert bleibt es jedenfalls, dass M.-P. die Behaup-

tung von Weissenfeis, nach welcher die Sprachfehler

Kleist's sich im wesentlichen auf falsche Konstruktion

der Präpositionen beschränken, endgiltig bekräftigt und

damit diese interessante Frage zum Abschluss bringt.

Zum Schluss möchte ich nicht versäumen, nochmals

zu betonen, dass ich M.-P. 's Buch für vielfach fördernd

und belehrend halte. Es steht ganz entschieden üjb e r

dem Niveau einer Anfängerarbeit und wir dürfen von

seinem Verf. noch manches Gute erwarten.

Jena. Rudolf Schlosser.

1. Platens Werke. Herausgegeben von G. .\. Wolff und V.
Schweizer. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe.
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 2 Bde.

2. Schillers dramatische Kntwiirfe und Fragmeute. Aus
dem Xarhlass zusammengestellt von Gustav Ret tu er.

Ergänzunssband zu Schillers Werken. Stuttgart. Cotta, 1899.

3ÜT 8. 8°:

3. Parallelstelleii bei Schiller von Dr. Heinrich Stickel-
borger. Beilasje zum Jahresbericht über das Gymnasium
in Bei-gdorf. 125 S. 8<'.

1. In der zweibändigen, nach den Grundsätzen von

Meyers Klassiker-Bibliothek besorgten Ausgabe legt einer

der besten Kenner Platens, G. A. Wolff, einen Teil seiner

Arbeiten über das Leben und die Werke des Dichters

vor. Leider nur einen Teil, da die Grenzen eng gezogen

waren und ihn überdies ungünstige Umstände verhinderten,

seine Aufgabe selbst zu Ende zu führen. Die biographische

Skizze und einige Einleitungen zu den einzelnen Werken
übernahm dann in letzter Stunde mit dankenswerter Mühe-
waltung V. Schweizer, die Anmerkungen zur zweiten

Hälfte der Gedichte wurden von E. Elster in Leipzig

beigesteuert.

Der erste Band euthält Platens Gedichte genau in

der Auswahl, „die er selbst in der Zeit seiner reifsleu

Kunstanschauung für die Nachwelt festgesetzt hat", ferner

die „Polenlieder", die „Festgesänge" und im „.Anhang"

einige allgemein beliebte Gedichte, die er damals aus-

schloss, sowie die letzten, an deren Veröffentlichung er

durch seinen frühen Tod gehindert worden. Der zweite

Band umschliesst die dramatischen Werke, die .\bbassiden

und die Geschichten des Königreichs Neapel.

Besondere Sorgfalt hat der Herausgeber dem Texte

zu Teil werden lassen. Den Gedichten wurde die von

Platen selbst verbesserte 2. Ausgabe von 1834 zum
Grunde gelegt, den Festgesängen und Polenliedern die

Redlich'sche Ausgabe unter Nachverglciciiung der Aus-

gaben und der im Briefwechsel veröftVntlichten Stücke.

Für die verhängnisvolle tiabel musste ebenfalls Redlichs

Fassung benutzt werden, da er ja den Wortlaut nach

dem in seinem Besitze befindlichen Handexemplar des

UicLters hergestellt hat. Für Gedipus, Liga, Abbassiden

Geschichten waren je die Ausgaben von 1829, 33, 35,
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33 massgebend; für die Geschichten wurde uocli die

Handschrift der Münchener Staatsbibliothek herangezogen.

In allen Fällen, am wenigsten bei den Gedichten, am

meisten bei den Abbassiden und den Geschichten, haben

sich, wenn man mit Redlich vergleicht, Besserungen er-

geben.

Eine Fülle vortrefflich zusammengefassten Stoffes

ist glücklich verwertet in den Anmerkungen, obgleich

nur ein verhältnismässig knapper Eaum unter dem Texte

zur Verfügung stand. So bietet die Ausgabe jetzt den

reichhaltigsten, in vielen Beziehungen ersten Kommentar

zu den Literaturkomödien. Durch des Heransgebers ein-

gehende Studien der Zeitgeschichte und zeitgenössischen

Dichtung otfenbart sich erst, wie der Satiriker nicht nur

die angegriffenen Tragödien oft bis auf den Wortlaut

verspottet, sondern auch alle andern Thoi'heiten des

Tages, „nebenher auch die Scholastiker uud andere Namen",

geisselt und bekämpft. Die Abbassiden forderten wenige

Erläuterungen; für die Geschichten wurde die einschlägige

Literatur gebührend nutzbar gemacht. Auch zu den Ge-

dichteu ist von den beiden Erklärern alles Wünschens-

werte, darunter mancherlei aus des Dichters Xachlass,

beigebracht worden. Was in der Erklärung von Fremd-

wörtern u. dgl. zu viel geschehen, wird wohl mehr den

Meyer'schen Klassiker-Ausgaben im allgemeinen, als diesen

im besondern zur Last zu legen sein.

Der biographischen Skizze und den Einleitungen

kann, wie den Anmerkungen, nachgerühmt werden, dass

sie in ihrem verhältnismässig engen Rahmen, den uu-

gelehrten Leser über alles Wichtige unterrichten, den

gelehrten, der die Ausgabe prüfend zur Hand nimmt,

durch die Geschicklichkeit der Auswahl und Zusammen-

stellung befriedigen dürften. Das wohlgelungene Bildnis

Platens (nach Woltreck) und eine Probe seiner Hand-

schrift sind erwähnenswerte Zugaben.

2. Der vorliegende Ergänzungsband zu Schillers

Werken will leisten, was schon Körner 1815 am Schlüsse

der ersten Ausgabe versucht hat, er will den reichen

Schatz von dramatischen Entwürfen und angefangenen

Arbeiten des Dichters seinem Volke erschliessen. Das

kann nur geschehen, wenn man dem ungelehrten Leser

die Aufzeichnungen, deren Masse ihn verwirrt und ermüdet,

in genussreicher Form bietet, wenn man ihm hilft, sich

aus den zerstreuten Bruchstücken die Dramen so auf-

zubauen, wie sie vor dem planenden Geiste ihres Schöpfers

gestanden haben. Es genügt, den Namen des Bearbeiters

zu nennen, um zu sagen, dass die Aufgabe mit voll-

kommener Sachkenntnis, feinem Geschmacke und sicherem

Urteil endgültig gelöst ist.

Die vei'schiedenen Entwürfe waren verschieden zu

behandeln. Einige kleinere konnten unverändert oder

fast iniverändert herüber genommen werden: Themistokles,

Agrippina, Elfride, Rosamund, Das Schiff. Die Flibustier,

Das Seestück u. s. w. Nur bedurften da und dort die

einzelnen Teile erklärender Ueberschriften oder auch einer

leichten Kürzung, Umstellung u. dgl. Bei den umfang-

reichsten und wichtigsten : Demetrius, Warbeck, Malteser,

wurden die Skizzen und Voiarbeiten in ihrer letzten, ver-

hältnismässig abgeschlossenen Gestalt ausgewählt und

nach dem vorhandenen ausführlichen Scenar geordnet.

So ist z. B. im Demetrius der Absatz 6'' ans den .,Skizzen-

blUttern" {Kettner, Nachlass, T, S. 101) ins Scenar ein-

geschoben vor die Scene: Marfa kommt mit Demetrius

zusammen (L 157 ff.). Odei' es sind längere und kürzere

Stelleu aus dem allgemeinen Teile des Scenars in den

ausgeführteren versetzt: I, 119, Z. 6— 12 an das End
des eben erwähnten Auftritts (I, 157 ff.); 1, 119, Di— !;

an das Ende der Scene: Einzug in Moskau (I, 160 f

)

u. ä. m. Die früheren und späteren Entwürfe sind sorg-

fältig geschieden ; wo neben einem jüngeren Entwurf ein

früherer einzelne Züge zur Ausformung einer Scene bietet,

ist das Wesentliche davon am Fuss der Seite angemerkt.

Auch werden die Scenarien dadurch schlank und wohl
|

gegliedert, dass alles, was sich nicht auf die Handlung, I

sondern auf die Charaktere bezieht, in besonderen Ab- i

schnitten gesammelt ist. Bei den Maltesern bekunden i

schon die Ueberschriften die geschickte Einteilung: 1. Vor- i

geschichte. 2. Entwicklung der Handlung bis zur Peripetie.
;

3. Notizen zur Fortsetzung aus früheren Entwürfen. 4.
|

Versuch einer Umgestaltung der Peripetie. 5. Die dra-

matische Idee und ihr Träger La Valette. 6. Die Ritter

7. Einzelne Desiderate und Motivierungen. 8. Fragmente

von Scene I uud II. Aber solche Gruppierung des Stoffes

war noch das Einfachste; die eigentliche Mühe begann

erst innerhalb der Abschnitte, wo der Bearbeiter den

Text aus einer Fülle von Notizen musivisch zusammen-

setzen musste ohne doch an dem Worte des Dichters das

Geringste zu ändern. Beim ersten vergleichenden Lesen

wird man vielleicht den Eindruck empfangen , es sei

manchmal ohne Not Zusammengehöriges getrennt oder

der und jeuer Teil eines Absatzes willkürlich verschoben,

ausgelassen, angehängt worden. Doch die genauere Nach-

prüfung hat mich wenigstens in jedem Falle überzeugt,

dass, alles recht erwogen, weder ein Fehler gut zu

machen noch eine wirkliehe Verbesserung anzubringen

sein dürfte. Ein Muster gründlich durciidachter. wenn

auch sehr freier Anordnung dünkt mich die Prinzessin

von Celle. Kettner giebt zuerst das vervollständigte

Personenverzeichnis und dann den Text seiner Ausgabe

in dieser Auswahl und Reihenfolge: II, S. 220, Z. 1—

7

und 221, 1— 13; 223, 1—9; 230, 9—25 und 231, 232,

233, 1—14; 226, 20—25; 226, 3—13; 222, 9—22:
233. 15—234, 3: 227. 7—15: 225, 33—35; 224, 21

—22 (der Rest des Satzes weggelassen); 225, 23— 226,

2; 225, 3— 7 (der erste Teil des Satzes weggelassen);

234, 4—9; 220. 22—24; 227, 1—3; 220, 14: 227,

4—6; 220, 15; 228, 33; 228, 12— 13; 227, 22—228.
7; 222, 23— 25 und 35—36; 228, 8-11 und 13—29.

Kurze bündige Einleitungen berichten das Wissens-

werte der literarischen Vorgeschichte. Da eine Anordnung

der Dramen nach der Zeit ihrer Entstehung nicht durch-

zuführen ist, sind sie nach Gattungen geordnet. Voran

die drei in Stoff und Anlage verwandten: Demetrius,

Warbeck, Die Prinzessin von Celle, mit ihrer Shake-

spearischen Fülle des Lebens; dann drei, die sich der

einfachen Technik der klassischen Tragödie näliern sollten;

Die Malteser, Themistokles, .Agrippina; dann die zwei

sagenhaften
,

phantastisch - romantischen : Elfride
,

Die

Ciräfin von Flandern, u. s. w. Alles in allem: die muster-

gültige Arbeit wird nicht nur ihren Zweck, die Entwürfe

der Allgemeinheit zugänglicher zu machen, vollkonnuen

erfüllen , sie bietet auch dem Fachmann erwünschten

Geniiss, indem sie ihm auf's neue Schillers dramatische

Art mit überiaschender Lebendigkeit vor Augen führt.

3. In Schillers Sprache wiederholen sich, wie bekannt,

sehr häufig dieselben Wendungen, in seiner Bildersprache

dieselben Vergleiche. Das hat den Verf. bewogen, die

Anleihen, die der Dichter bei sich selbst macht, zu ver-

zeichnen und zu ordnen. Gegen eine solche Sammlung

von Parallelstellen, so verteidigt er sich in der Einleitung,
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dürfe nicht der Vorwurf der Kleinigkeitskrämerei erhohen

werden, denn sie „könne" wissenschaftlichen und jiäda-

goHschen Wert haben. Wissenschaftlidien Wert Iiat sie

nur selir mittelbar als Vorarbeit oder Beitrag- zu einer

Darstellung des Stils, der Sprache Schillers: ihren päda-

gogischen Wert wag' ich entschieden zu bestreiten. ,Das

Nachschlagen ist eine gute Uebung und gewöhnt an

wissenschaftliches Arbeiten". Gut und nützlich docli wohl

nur für den künftigen Philologen und Literaturhistoriker.

.Tede Klasse besteht aber der Jlehrzahl nacli ans jungen

Leuten, die andere Berufsarten wählen und denen solche

Wissenschaftlichkeit" anzuerziehen eine vergebliche Mühe

sein düifte. Ja, schlimmer als vergeblich — schädlich!

Denn statt „die Jünglinge in dem Gelesenen zu befestigen

und zu weiterer Lektüre anzuspornen", vergällt ihnen

leicht dies umständliche Verfahren den Genuss und ver-

leidet ihnen die Werke des Dichters für lange Zeit,

vielleicht für immer. Erfahrungsgemäss ist besonders

der frisch von der Schulbank gekommene Student für

Vorlesungen über Schiller nicht zu gewinnen und zwar

kann man ihn diese seine Abneigung ausdrücklich damit

begründen hören, dass er am Gymnasium zu sehr mit

Schiller übersättigt und geplagt worden sei. Die Be-

dürfnisse und Anschauungen des Schülers stets vom eignen

philologischen Standpunkte aus zu beurteilen, ihm lieb

machen zu wollen, was nur einer besonderen, philologischen

Begabung zusagt, ihm als förderlich aufzuzwingen, was

ihn! wie er wohl einsieht, nie fördern wird, ist ein ver-

hängnisvoller, leider nur allzu verbreiteter Irrtum. Gerade

das Entgegengesetzte wäre die Aufgabe des echten Päda-

gogen: nämlich zu zeigen, wie das klassische Kunstwerk

jedem, er wähle im thätigen Leben was immer für einen

Beruf! zur reinsten Freude, zur Erholung und Erhebung

gedeihen müsse, wenn er es nur recht zu nehmen weiss.

Nichts hat unserem humanistischen Gymnasium, der jetzt

so gefährlich bedrohten Grundveste dents'-her Geistes-

bildung, mehr Anfeindungen zugezogen als das Vor-

herrsciien des Formalen iiir Unterricht. Wer dem durch

Rat und That Vorschub leistet, wie der Verfasser, —
diese Worte der Warnung möge er einem überzeugten

Freunde und Verteidiger des Gymnasiums verstatteu! —
der sehe zu, dass er dem Gegner nicht in die Hände

arbeite und zerstören helfe, was er bewahren möchte.

Freiburg i. B. Eoman Woerner.

De Middelnederlandsche Bewerking van het gedieht

van den VII. Vroeden van binnen R<ime, iU'«y in:

H. P. B. Plomp. rtiecht .1. I-. Beyers IHim.

lieber Herkunft und Veibreitung von „Sindibads

Bncli", wie der älteste Titel in der Weltliteratur lautet,

ist schon viel geschrieben worden; und gross ist die

Zahl der Fürscher, die sich mit dem Studium dieses Werkes

befasst haben, unter denen Goedeke und llurko in Deutsch-

land, G. Paris in Frankreich und Clouston in England

in erster Linie zu nennen sind.

In den Arbeiten dieser Gelehrten würde man aber

vergeblich nach irgend einer Aufzeichnung über die

holländischen Biarbeitungen suchen. Das mnl. Volks-

bucli wird nur vorübergehend erwähnt ;
und über das

mnl. Gedicht wird man gar nichts linden, weil die Hand-

schrift dieses (i.-dichtes erst 1889 aufgefunden wurde

und jene Arbeiten bis auf eine einzige Ausnahme vor

diesem Jahre erschienen sind.

Zwar beauftragte gleicli nach der Entdeckung des-

selben die „Kon. Vlaamsche Akademie" ihr Mitglied Dr.

K. Stallaert mit einer Text-Ausgabe und erschien 1897

in Gent Emiel de Neefs „Klank- en Vormleer van het

gedieht van den VIL Vroeden van binnen Rome", welche

Arbeit sogar von derselben wissenschaftlichen Gesell-

schaft preisgekrönt wurde: aber sowohl jene Ausgabe

wie diese grammatische Abhandlung war in mancher

Hinsicht mangelhaft und nnzuverlässig.

Deshalb freut es mich, liier die Arbeit von Dr.

Plomp anzeigen zu können, welche zunächst eine Unter-

suchung über das Orginal enthält, weiter einige Be-

trachtungen über Inhalt und Form des Gedichtes und

über dessen Uebersetzer. nebst einer ganz vollständigen

bibliographischen Beschreibung der afranz. Mss., während

am Schluss in den Beilagen u. a. ein von Dr. P. neu-

eiitdeckter 17. Text (Hs. r.) abgedruckt ist. Die ganze

Leistung macht den Eindruck grosser Genauigkeit und

Gewissenhaftigkeit.

Im J. 1890 hat schon Dr. Stoett daraut hinge-

wiesen, dass das Gedicht unmöglich aus dem lat. Volks-

buche V J. 1400 von Ger. de Leeu aus Antwerpen ent-

standen sein könne, weil die Reihenfolge der Novellen

in beiden literarischen Erzeugnissen durchaus verschieden

sei; sie stimmt dagegen völlig mit der Reihenfolge der

franz. A-Texte überein: deshalb müsse, wenn irgendwo,

der Orginaltext in dieser Handschriftengruppe zu finden

sein. Also war für Dr. P. die Richtung seiner Unter-

suchungen vorgezeichnet.

Aus der Vergleichung des mnl. Gedichtes mit den

16 franz. Mss. ergibt sich, dass die holl. Bearbeitung

nur 12 wesentliche Abweichungen aufweist (welche

S 4.3 - 49 ausführlich besprochen werden), von welchen

10 in Hs. r. (17. Text) wiedergefunden werden, so dass

diese Redaktion sich dem Orginal am meisten nähert.

Verf. ist davon überzeugt, dass er in Hs. r. nicht

das Orginal gefunden hat, weil unser mnl. Text nur 15

Erzählungen kennt: es fehlen nämlich „Filia" und ,No-

verca" aus dem 17. Texte. Mit Rücksicht auf die grosse

Anzahl A-Texte hält er es für wahrscheinlicher, dass

noch ein Text mit 15 Erzählungen vorhanden gewesen

sein müsse, in welchem, ebenso wie im 15. Text p., die

Ermordung des Maurers in „Inklusa-' beibehalten sei:

nach diesem Texte sei dann der unsrige verfasst worden

und er stimme auch an allen anderen entsprechenden

Stellen mit r. überein.

^

. , , ,

Indessen meint Dr. P., dass die auffallende Aehnlicli-

keit auch im üebrigen zwischen r. und der holl. Be-

arbeitung und überdies der Umstand, dass auch die übrigen

A-Texte in ihrer Darstellungsweise sehr wenig von ein-

ander verschieden sind, genügende Sicherheit für die

üebereinstimmung zwischen r. und dem Orginaltexle dar-

bieten, um die mnl. Version auch in ihrer Qualität als

Uebersetznng beurteilen zu dürfen.

Nach dem Verf. soll das Gedicht schon vor 1284

verfasst worden sein und zwar von einem „dichter-voor-

drager" aus Brabant.
'^

Wenn auch der Dichter die Verstechnik nicht voll-

kommen beherrscht, so hat er doch den Inhalt auf ver-

dienstvolle Weise wiedergegeben; wie vertraut er mit

demselben war, beweisen die von ihm herrührenden Besse-

rungen. Auf S. 54 — 79 werden die Aenderungen und

die "Erwägungen, welche den Dichter zu denselben ver-

anlasst haben mögen, eingeliend behandelt.

< cf. S. 47 Nr. 10.

•' cf. S. 50.

' cf. S. 80, Kl u. 11.
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Ob die Schlüsse, zn welchen Dr. P. dabei gelangt,

immer richtig sind, muss ich bezweifeln, bis er mit anderen

und besseren Belegen seine Behanptnngen stützt. Das

Weglassen z. B. des Namens ,.Eorae" bei der Bearbeitung

der ,.Gaza''- und ,.Pntens"-Novelle'" darf man m. E. nicht

aus einem etwaigen Bestreben des Dichters erklären, fremde

Bestandteile auszumerzen. Es ist allerdings richtig, dass

wir anstatt des franz. , . . . . et eil trainerent celni hors

de Eome" im ranl. nur lesen: ,Si slepeden dengenen

nter port"; aber die Erzählung fängt V. 1229 mit den

Worten an: ,Wileneer, in dit Keyserrike", nnd ,dit

Keyserrike" ist nichts anderes als das Gebiet von Kaiser

Poncianns, d. h. also Eonie!

Genau denselben Fall haben wir in der angeführten

Stelle aus der ^Puteus-Xovelle" '. Dort heisst es:

.,1 costume men doe plach.

In meneger stat, alse men doet noch",

wo im Franz. steht:

,,Et la costume estoit dont tele en Rorae que. . .
.";

aber auch hier hat Tentillus im Anfang seiner Rede schon

gesagt

:

..Hort, Keyser here,

Hier int lant woende wilenere" u. s. w.

Allem Anschein nach bat also der Dichter sich

nur unnötiger Wiederholungen enthalten wollen.

In den auf S. 57, 58, 63 u. 62 citierten Versen

kann ich keine überzeugenden Beweise für des Dichters

Bekanntschaft mit den Rechtsgebräuchen und der Rechts-

pflege, für dessen Konsequenz und dessen Respekt vor

der Kaiserliciien Würde sehen. Etwas glücklicher ist

Verf. gewesen iu den Proben, die er gibt für des Dichters

Religiosität, für seine Neigung zu realistischen An-
spielungen und für seine Abneigung gegen Uebertreibnng.^

Aber derartige Erwägungen sind natürlich subjek-

tiver Art. Der Kern der Arbeit ist die Untersuchung

über die Vorlage der mnl. Bearbeitung. Mit der vor-

liegenden Arbeit liat Dr. P. den Grund gelegt für eine

neue wissenschaftliche zuverlässige Ausgabe des mnl.

Gedichtes. Dafür sprechen wir ihm gern unseren Dank aus.

Zwolle. A. J. Botermans.

An Old Knglish Martyrology. Ee-edited from Manuscripts
in the Libraries of the British Jfaseum and of ('orpus Christi

College. Cambridge. With Introduction and Notes bv Georsre
Ilerzfeld. Ph. D. London. ISKKl XLIII. 243 S. 8°. "i= Earlv
Engl. Text Soc, 116).

Dieses wichtige altenglische Prosadenkmal hatte

schon 0. Cockayne in seinem Shrine herausgegeben
(1864— 73). wo es in zwei Teilen, als Yule Week und
King yElfred's Book of Murti/rs gedruckt war. Dass

dadurch aber eine neue kritische Ausgabe des Werken
durchaus nicht überflüssig gemacht war, wird jedem
kundigen einleuchten. H. beginnt mit einer allgemeinen

Einleitung in die Geschichte der Heiligenlegende, um
daran die Besprechung und Würdigung der vier Hand-
sciiriften zu schliessen. Wo das älteste, bereits von

.Sweet in den Oldest Englisli Tests gedruckte Hand-
schriftenfragment versagt, bildet das andere ^Manuskript

des Brit. Museums (Cott. .Tul. AX) die Grundlage des

Textes; die beiden andern Hss. fällen z. T. die von jenen

gelassenen Lücken aus, doch fehlen trotz dieser glück-

lichen Ergänzungen immer noch mehrere Stücke vom
Ganzen. Das 3. Kapitel erörtert die Eigentümlichkeiten

' cf. S. 54.

' rf. .S. 55, iAi. (i3.

des Dialekts des Denkmals, der bekanntlich der merkische
ist: H. nimmt an, dass es in Lincolnshire um 850 ver-

fasst wurde, während die lateinische Quelle wohl um
100 Jahre älter war. Das 4. nnd letzte Kapitel der
Einleitung beschäftigt sich mit der Qnelle ; da diese nicht

bekannt, vielleicht auch nicht mehr erhalten ist, sucht

H. die Bücher und ähnl. Texte zn ermitteln, aus denen
die lat. Vorlage des englischen Uebersetzers schöpfte.

Es sind die Schriften Bedas, Aldhelms, Gregors des

Grossen, Adamnans, des Hieronymus, Eufinus, Paulinns

von Xola, Eucherius, Felis von Croyland und Eddius,

ausserdem biblische und apokryphische Bücher. Doch
manches ist anonj-m überliefert und findet sieh in den .

Heiligenlegenden der Acta Sanctornm, bei Mombritius

und Euinart. Selbst talmndische Elemente finden sich,

deren Ursprung H. auf die Verraittelung französischer

Geistlicher zurückführt. Dies interessante Kapitel schliesst

mit einer tabellarischen Uebersicht der Quellen, soweit

sie Cockayne und H. haben ermitteln können. Einige

bleiben noch zu finden.

Der Test ist von einer nenenglischen Uebersetzung

begleitet; die Lesarten und häufig auch vorgeschlagene

Besserungen stehen in den Fussnoten. Zum Schlüsse

folgen noch 15 Seiten Addenda und Corrigenda, in denen

meist Erläutei'ungen zu schwierigen oder bemerkenswerten
Teststellen gegeben oder auch ganze lat., griech. oder

hebräische Quellenabschnitte gedruckt werden.

Das Interesse, womit ich die höchst dankenswerte,

gründliche und fördernde Ausgabe gelesen habe, mögen
einige anspruchslose Schlussnotizeu zeigen.

Die Testbehandlung ist konservativ, ohne ins Extrem
überzuschlagen, doch hätte wohl H. seine Ergänzungen
und Verbesserungen durch eckige Klammern, resp. Kursiv-

druck der betreffenden Buchstaben kennzeichnen solleu;

Jetzt ersieht man immer erst aus den Fussnoten. wie die

Hs. liest. Warum Besserungen zuweilen in den Text

gesetzt, zuweilen aber mit Fragezeichen unter demselben

vorgeschlagen werden, ist häufig nicht recht einzusehen.

S. 6, Z. 11 steht swuraii im Test und in den Noten

:

liegt an einer Stelle ein Druckfehler vor? — S. 18, 8
ist IViremiklan ^= Weanuouth ein neuer Beleg für den

Uebergang von ae. i in offener Silbe zu me. ?, vgl.

Koeppel in Herrigs Archiv 104, 127 ff. - S. 26. 25

fitlwa ist wohl einfach aus lat. /«//o Walker' entstellt.

— S. 42, 25 lies döS statt dö. — S. 74, 6 ist monniini,

das H. mit 'brothers' übersetzt, schwerlich richtig. —
S. 142, 11 ist ii/iidelit falsch durch 'red-hot' wieder-

gegeben: es ist offenbar -— tindeht 'pronged, piked'. —
S. 210, 29 lies efiigemxcra. ~ S. 212. 22 gehörte

geiijiuhrede in den Test und <ietymhrende in die Fussnoten 1

Zu den Addenda and Corriijenda : Zu p. 140, 22.

Hier ist nicht, wie es S. 233 1. c. heisst, deorna, sondern

vielmehr deoma zu lesen, vgl. S. XXI unter 4. Natür-

lich kann drma 'Richter' keinen «-Umlaut haben, wie I

dort gesagt wird, da dieser doch nur bei kurzem e ein-

tritt! Wenn deonui nicht ein blosser Sclireibfehler ist.

wie ich das von deodatt 'thaton' 130. 18 annehme, könnte

es vielleicht auf einem (/ypwrt des Originals beruhen, das

dann freilich mindestens noch in den Aufang des 9. Jahrli.

zu setzen wäre. — Zu p. 174, 17. Ueber die thebaisclie

Legion handelten neuerdings Fr. Stolle: Das Martyrium

der theb. Leg., Dissert. Münster 1891 und R. Berg:

Der h. Mauritius und die theb. Leg., Halle 1895.

Auch das Wörterbuch zieht einigen Gewinn aus

H.'s Ausgabe; ich habe mir folgende Wörter als bei
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^weet (The Stndent's Dict. of Anglo-Sax.) fehlend oder

mangelhaft bezeugt, angemerkt: xfestgia)i 'beneiden'

64. 1: xl/eorligllc (= el-) 'fremdländisch' 112,5; be-

haincVuin Verstümmeln' 216, 24 (Sweet setzt als Be-

i.iitung 'to Strip naked' mit ? an): biscopliTred 'biscliöf-

hes Gefolge' 216, 24 (bei Sweet nur aus Glossen be-

.1 ^t) ; cn'stiiere 'Täufer' 92, 1 : dssnuiigdrenc Reiniguugs-

trank' 72,27; efenmeilome 'gleichwertig' 134,9: for-

legorwlf 'Hure' 140, 19; fngeniht 'Donnerstagabend'

136, 25; gehedtld 'Gebetzeit' 126, 18: ge/ithfsiiin reich-

lich' 138, 15 ('once' bei Sweet, ohne Stellenangabe);

gneadnes Knappheit' 68, 9; luinaMing 'Hahnenschrei'

4, 16: healseta (oder -e?) 'Halsloch' 200, 2 (C bietet

heafodsiDxle, was Sweet nur als Glosse oline Bedeutungs-

angabe und mit ? anführt; die lat. Quelle hat per cainit

eins inter Uiiikam et ventrem): mänsirerian 'falsch

schwören' 130, 13; merwe 'zart' 114, 24; rödetäcn

'Kreuzeszeichen' 112, 13; sweoatorsunii 'Schwestersolin'

100,4; iiiigyreil 'unbekleidet' 84, 14; iinscöd 'unbeschuht'

84, 15; icüroldbfi'C (-bri/ce C) 'weltlicher Gebraucli'

136, 9; ireontldweorc 'weltliche Arbeit' 214, 1.

Kiel. F. Holthausen.

Schüler, M., Sir Thomas Malorys ,.Le Morte d' Arthur"
und die englische Arthurdichtung des XIX. Jalir-

hunderts. Strassburger Dissertation. Strassburg 19U0.

207 pp. S».

Wülkers Arthursage glücklich ergänzend, ist Schüler

mit gutem Erfolg dem Einflüsse nachgegangen , den

Malorys Morte d'Arthur seit ihrer Auferstehung zu Be-

ginn des vorigen .Jahrhunderts auf die engl. Literatur

ausgeübt hat. Dass sich dieser Einflnss als sehr bedeutend

erweisen würde, war vorauszusehen, nimmt doch die

stilistisch sehr hochstehende Morte d'.Arthur schon im

Herzen der engl. .Tugend ungefähr die Stelle ein, welche

bei uns leider durch die z. T. greulich geschriebenen

Bagel'sclien Indianergeschichten ausgefüllt wird. Schüler

bespricht denn auch etwa 40 Schriftsteller, auf deren

Erzeugnisse Malorys Roman eingewirkt hat. Die Quellen-

nachweise im Einzelnen sind z. T. sehr hübsch, vgl. z. B.

pp. 78, 104, 117, 122: hier und da hätte ScTi. auch

ruhig noch etwas streichen können, ohne dem Wert seiner

Arbeit dadurch zu schaden, so etwa die Hinweise auf

on a white palfrey (p. 26) und a twelvemonth and u

dutj (p. 91). Von einigen Schriften, die vielleicht der

Arthursage nahestehen, konnte Seh. nur die Titel an-

führen, vgl. pp. 22, 40, 127, 134. 136: sie seien einem

in England ' an den grossen Bibliotheken Verweilenden
j

zur Einsicht empfohlen.

Hinsichtlich Scotts Bridal of Triermain ist deni Verf.

ein kleines Versehen untergelaufen, da er als Entsteliungs-

jahr desselben 1813 angiebt (pp. 23, 25), während nach

eiuer Xotiz Scotts gewisse Teile schon im Jahre 1809
im Edinburgh .Annual Register veröffentlicht worden

waren. Zu beachten ist auch, dass Scott in den Noten

zum Bridal nicht direkt auf die Morte verweist und gerade

für Galaad und Lancelot (Schüler p. 27) andere Quellen

anfuhrt. Den Namen Banier (II, 13) kenne ich nur ans

der Ballade The marriage of Sir Gawaine. Dagegen
führt Scott in den Anmerkungen zu )larmion (erste Aus-

gabe 1808) mehrfach Malnry wörtlich an. l'ebrigens

kann es Ja auch kaum zweifelhaft sein, dass der Titel

von Scotts Lady of the Lake (erste Ausgabe Mai 1810)
auf die bekannte Gestalt der Arthursagc zurückzuführen ist.

Wer kann etwas Greifbares über eine italienische

Novelette oder Romanze „Donna di Scalotta", die auf

die eine oder andere Art für Tennysons Lady of Shalott

vorbildlich gewesen zu sein scheint (Schüler, p. 45),

mitteilen?

Louvain. W. Bang.

Geschichte der französischen Literatur von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart von Prof. Dr. Herrn. Suchier
und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld mit etwa 150 Ab-
bildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck. Kupferätzung
und Holzschnitt und 12 Facsimile- Beilagen. Leipzig und
Wien. VerliiiT des Bibliographischen Instituts 190(3. XII u.

733 S. 8». 14 IL

Die letzten Jahre des verflossenen Jahrhunderts

haben mehrere Werke entstehen sehen, in denen die

literarische Arbeit von 10 Jahrhunderten auf französischem

Boden zusammenhängend dargestellt wird. Nach der

geistvollen Arbeit von Lanson, der eigenartigen, wenn
auch auf anfechtbaren Prinzipien gegründeten literar-

historischen Skizze von Brunetiere erschienen fast zur

selben Zeit die letzten Lieferungen von zwei gross-

angelegten Gesamtdarstellungen der französischen Lit-

teratur. Während der nunmehr verstorbene verdienstvolle

Leiter der monumentalen Histoire de la langue et de la

litterature frangaise des origines ä 1900, Petit de Julle-

ville, den gewaltigen Stoff unter zahlreiche Mitarbeiter

verteilte und die Geschichte der französischen Sprache,

der Kunst und der wissenschaftlichen Bestrebungen in

den Kreis der Darstellung mit hineinzog, sodass diese

Sammlung von Monographien zu einer Geschichte des

geistigen und künstlerischen Lebens in Frankreich sicli

gestaltete, haben sich Suchier und Birch-Hirschfeld auf

eine Darstellung des „geistigen Entwicklungsganges des

französischen Volkes, wie er sich in seiner nationalen

Literatur ausprägt" beschränkt. Ihre Arbeit ist bereits

mit der Petit de Julleville's in den Händen Aller derer,

die sich mit französischer Literatur beschäftigen, sodass

es nicht nötig ist, dieses Denkmal jahrelanger gründ-

licher und selbständiger Forschung besonders zu empfehlen.

Die beiden Verfasser haben die Aufgabe, die sie

sich stellten, ein möglichst vollständiges Bild von dem
Inhalt und dem Umfang der französischen Literatur

zu geben, mit gi'osser Sachkenntnis gelöst. Ausführliche

Biogi'apliien, genaue Angaben über den Inhalt der Werke,
ihre Quellen, ihre Nachahmungen in andern Literaturen,

erlauben es aucli dem der Dinge Unkundigen sich von den

einzelnen Erscheinungen der französischen Literatur,

ihrem Einfluss, ihrer Bedeutung für die Zeit und die

Weltliteratur ein Urteil zu bilden. — Statt der Ein-

teilung nach Gattungen, die den Zusammenhang der

Werke untereinander und die Entwickelung innerhalb

der Gattung hervortreten lässt, zeitlich Zusammenge-
höriges aber auseinanderreisst, hat Suchier die Werke
chronologisch und möglichst auch nach Provinzen und

Kulturcentren geordnet, innerhalb der einzelnen Perioden

natüi-lich Gleichartiges vereinigt, sodass die Lyrik, das

Thierepos, der Ro.'^enroman einzelne Kapitel bilden. Die

Literatur der Provenzalen einerseits, die normannische

und anglonormannische Literatur andererseits werden von

der eigentlich französischen Literatur getrennt. In zwei

Perioden 1066— 1204, 1204 1328 wird die parallele

Entwickelung der französischen und anglonormannischen

Literatur dargestellt. Die Vorzüge einer solchen Einteilung,

die den Stoff' gliedert, den geographi.schen Umfang der

Literatur hervortreten lässt und den Leser zu Be-

trachtungen über den Einfluss des Provinzialcharakters

auf die Literaturwerke anregt, liegen auf der Hand.
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Leider ist in der Ausführung das Prinzip an einer

wichtigen Stelle durchbrochen. Suchier fasst, nach einem

einleitenden Kapitel über die vorliterarische Periode und

die Entstehung der französischen Nation, den allgemeinen

Charakter der französischen Literatur, in einem besondern

Kapitel die Geschichte der Chanson de geste zusammen.

Die Stelle, die er diesem Kapitel zuteilt nach einer

treffenden Charakteristik der volksthümlichen Lyrik, vor
der Darstellung der provenzalischen Literatur und der

Behandlung der ältesten Texte (Eide, Eulalia u. s. w.),

zeigt, dass Suchier die Chanson de geste zur Volks-

literatur rechnet. Statt aber die vorliterarische Gestalt

des Epos au dieser Stelle zu behandeln und eingehender

za zeigen, wie das Heldenlied aus der Erzählung historischer

Ereignisse (in der Form eines primitiven schriftlich noch

nicht fixierten Liedes oder, je nach der Auffassung, einer

Heldensage) sich entwickelte, giebt Suchier eine voll-

ständige Geschichte der epischen Literatur, die als ein

Ganzes aufgefasst wird und nach der üblichen Einteilung

in „Gesten" zergliedert wird. Ein richtiges Verständnis

dieser so wichtigen Gattung ist dem Laien nicht mög-

lich, da auf die Darstellung des allmählichen Werdens
der uns meist in überarbeiteter Gestalt erhaltenen Epen
und der Entwiekelung der weit verzweigten Gesten aus

bescheidenen Anfängen zu wenig Wert gelegt wird,

jüngere rein literarische Kunst- oder Machwerke zusammen
mit den alten Gedichten behandelt werden. Suchier ist

gezwungen weit vorzugreifen, sobald er von den späteren

literarischen Epen und ihren Beziehungen zum Ritter-

roman zu sprechen kommt. Der Leser sieht nicht ein,

warum Werke von durchaus persönlicher Färbung wie

die Schöpfungen eines Bertrant de Bar-sur-Aube, in denen

„das altfranzösische Epos seinen Höhepunkt" erreicht,

in einem der vorliterarischen Zeit gewidmeten Kapitel

behandelt werden'. Giebt die Anordnung des Stoffes zu

einigen Bedenken Anlass, so wird jeder Leser die Gründ-

lichkeit der Darstellung im Einzelnen zu würdigen wissen.

— War es die Aufgabe, die sich die beiden Bearbeiter

stellten, vor Allem die Künstler und ihre Werke dem
Leser nahezuführen, so durfte die Literatur doch nicht

so vollständig von ihrem natürlichen Hintergrund, der

historischen nnd kulturhistorischen Entwiekelung des

französischen Volkes, losgelöst werden. Kurze Ueber-

sichten über die einzelnen Perioden hätten die Charakter-

unterschiede zwischen Epen wie das Rolandslied und den

Epen des Garin- oder Dooucyklus, den Niedergang der

Vulksepik und das Aufkommen des Ritterromaus erklärt;

ein Ausblick auf die wissenschaftliche Literatur, auf das

Aufkommen eines mächtigen Bürgerthnms und der Ge-
lehrtenzunft, auf die Bedeutung und den Einfluss von

Vincenz von Beauvais' Specnluni, auf das Eindringen der

antiken Literatur, hätte die Entstehung eines so eigen-

artigen Werkes wie des zweiten Teiles des Rosenronians,

in dem „dieser Rousseau des Mittelalters" mit der Kühn-
heit eines Renaissanceschriftstellers die Gesellschaft seiner

Zeit kritisch betrachtet, besser verstehen lassen. Nach
einer besonders wertvollen Besprechung der Literatur

der Uebergangszeit-, des 14. und 15. Jahrhunderts, folgt

' Durch die der Hthandhing des Heldengesanges zuge-
wiesene .Stelle wird das Viihiiltnis der wesentlich epischen
älteren Literatur des rcntralfranziisischcn (icbietes zu der
Literatur des normannischen (iebietcs, das nach der Darstellung
Snchier's die eigentliche Wiege der französischen Literatur
zn sein scheint, unklar.

' Es sei erwähnt, dass Villon's Ballade des Pendus nicht 1450,

sondern erst 14G:J vi-rfasst wurde (s. jetzt U. I'aris, Villen l'JOl i.

ein letztes Kapitel über das Drama, das wie das Epos
zusammenhängend dargestellt ist. Kurze Bemerkungen
über die spi'achliclien und metrischen Formen und den

allgemeinen Charakter der mittelalterlichen Literatur

leiten zum zweiten Teil über. Auch hier finden wir eine

eingehende Behandlung nicht allein der klassischen Werke
sondern aller irgendwie für den Laien interessanten Er-

scheinungen. Mau wird ausser für die neueste Literatur,

wo die Wahl besonders schwierig ist, nur wenige nam-
hafte Werke vermissen ' : die Destinees und das Journal

d'un poete des auch sonst nicht voll gewürdigten Alfred

de Vigny durften nicht fehlen. — In der Darstellung

der neueren Literatur macht sieh das Fehlen von leitenden

CJedanken, die Isolierung der Literatur von den übrigen

Faktoren der Kultur besonders empfindlich bemerkbar;

der Leser sieht sich an den Wendepunkten der literarischen

Entwiekelung nach einer Erklärung der Thatsachen um.

Es fehlt nicht an zerstreuten feinsinnigen Bemerkungen,
die der kundige Leser wohl zu würdigen weiss, aber

die Entstehung des Klassicismus z. B. durfte nicht schein-

bar als die That Malherbe's hingestellt werden: die

politischen und historischen Gründe mnssten in ihrem

Zusammenwirken mit der Kirchen- und Sittenreform, mit

dem Einfluss der der antikisierenden Richtung feindlichen

Salons gezeigt werden. Besondere Schwierigkeit musste

die Darstellung und Gliederung der überaus reichen viel-

seitigen Literatur des 19. Jahrh. bereiten. In der Be-

handlung der modernen Schriftsteller hat sich der Verf.

vielleicht zu sehr dem Durchschnittsgeschraack deutscher

Leser angepasst; dass Leute wie Ohnet nicht erwähnt

werden, wird Jedermann nur billigen, aber Coppee,

Beranger, Scribe sind entschieden im Verhältnis zu andern

Schriftstellern wie ^'ignj' zu ausführlich behandelt, während

Hugo's Jliserables und Travailleurs de la nier mehr als

eine blosse Erwähnung verdienten. Die Giuppierung des

Stoffes nach Perioden (1790—1820, 1820-50, 1850—
90) und nach Gattungen hat den Nachteil, den Zusammen-
hang zwischen der Romantik, wie sie sich um 1820 im

Anschluss an Chateaubriand und Me. de Stael entwickelte,

und der Schule von 1830, die Ausbildung des Realismus

aus der Romantik nicht scharf genug hervortreten zu

lassen. Die treffende Charakteristik der romantischen

Bewegung, in der der Individualismus noch schärfer hätte

hervorgehoben werden können, dient als Ueberleitung

von der Lyrik Lamartine's und Vigny's zn den Werken
des Cenacle'-' von 1830 und dem romantischen Drama.

Auch hier hätte die Darstellung an Uebersichtliehkeit

gewonnen, wenn nachdrücklicher auf den Zusammenhang
der realistischen und impressionistischen Schule mit dem
Positivismus von Comte, dem Aufschwung der Natur-

wissenschaften^ hingewiesen worden wäre. Auf das Ver-

hältnis der französischen Literatur zu den Literaturen

der Nachbarvölker ist leider zu wenig geachtet worden

:

der englische Einfluss im 18. Jahrh. wird gelegentlich

erwähnt, aber das allmähliche Bekanntwerden mit Shake-

speare, der Einfluss Ossians, und zuletzt, neben dem der

' Z. B. die vor einigen Jahren entdeckten wertvollen

.lierni^res Po^sics* der Königin von Navarra. die Briefe und
Traktate der Frau von Maintenon. Ilamilton's Mfraoires de

(irammont, Konsard's Sonncts pour IlOlf'ne.

* C6naclc ist durch ,.\bendmahlsgescllsi'haft" unzutreffend

wiedergegeben. S. 712 trois petits danses tstatt dramcs) (drei

kleine Tiinze für Marionetten)!

' Claude Bernard's Eintluss auf Zola ist geliiihrend hervor-

gehoben (_!^. ()79j. Auch Pasteur hiitte erwähnt werdiu können.
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nordischen Schriftsteller, der Wagners und der Musik

überiiaupt, alle diese wichtigen Faktoren, die zusammen

oder nach einander von aussen auf die Literatur wirkten

(wie die bildenden Künste in der romantischen Periode)

mussten im Zusammenhang behandelt werden.

Die neue Literaturgeschichte füllt eine Lücke in

der langen Reihe von ähnlichen Arbeiten. Die scharfe,

verständige, vorurteilslose Beurteilung der einzelnen

Scliriftsteller ', vorzügliche Einzeldarstellungen der pro-

venzalischen Literatur, der nordfranzösisclien Lyrik, der

mittelalterlichen Prosaromane, des Dramas, der Dichter-

scliule der Pleiade, Bossuet's, Voltaii-e's, Rousseau's,

geben dem Leser ein möglichst vollständiges, zuverlässiges

Bild der französischen Literatur. Eine willkommene

Beigabe sind einerseits die wohlgelungenen Uebersetzungen

z. T. in metrischer Form, andererseits der reiche Bilder-

srhmuck, der in der Wahl und der technischen Aus-

führung vorzüglich ist.

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

Pascal par Emile ßoutroux (Grands ecrivains fran^ais).

Paris, Hachette 1900. In-8». -.05 S + 2.

„II semble que celui qui veut connaitre un si haut

et rare genie dans son essence veritable doive suivre

une methode analogue (der Pascal's der „avant d'ecrire

se mettait ä genoux") et, tout en usant, selon ses

forces, de l'erudition, de l'analyse et de la critiqne, qui

sont nos Instruments natiirels, chercher dans un docile

abandon ä l'influence de Pascal lui-nieme, la gräce in-

spiratrice qui seule peut donner a nos etforts la direction

et l'efficace". Diese Worte, mit denen Heri- B, seine

Pascalbiügraphie eröffnet, zeigen in welchem Sinne und

mit welchem Streben das innerste Wesen Pascal's zu

ergründen diese Arbeit unternommen wurde. Mit be-

Miiiderer Deutlichkeit tritt uns hier der unlösliche Zu-

sammenhang zwisclien den Werken und Tliaten Pascal's

und den Wandlungen seines Seelenlebens entgegen. Wir
sehen, wie P, zunächst unter dem Eintluss seines Vaters

von der cartesianischen Vorstellung der Trennung des

wissenschaftlichen, der freien Forschung offenen Gebietes

und des religiösen Glaubens beherrscht ist und sich ohne

Bedenken seinem wissenschaftlichen Forschungstriebe hin-

giebt, wie dann die Begegnung mit dem .Jansenismus

und körperliche Leiden eine erste Bekehrung zur Folge

hatten. Er sieht die Unmöglichkeit ein, die weltlichen

und göttlichen Interessen zu verbinden, giebt zunächst

seine Studien auf. Was ihn innerlich bewegt, äussert

sich in seinen Thaten (Streit gegen den frere Saint-Ange).

Diese erste Bekehrung hatte P.'s Innerstes noch niclit

durchdrungen und den Bruch mit der Welt noch nicht

herbeigeführt P. schwankte noch zwischen der Religion

und dei- Wissenschaft, (ierade aus dei- Zeit stammen

seine schönsten piiysikalischen Arbeiten. Auf den Rat
seiner Umgebung hin nnd um sich von der geistigen

Ueberanstrengung zu erholen, suchte P. die Gesellschaft

auf. Aber selbst in dieser Zeit der Zerstreuung zeigt

sich die für P. so cliarakteristische Vorhei'rscliaft des

Geistes und geistiger Interessen. Wie er früher mathema-
tische l'robleme oder physikalische Erscheinungen unter-

sucht hatte, so macht er jetzt den Menschen und die

' Racine ist zu einseitig als Darsteller der Liebesleiden-

schaft aufgcfasst. Rcalistisrhc. kraftvolle (iestaltcn wie Nero
und Narcissus. die derbe Komik der I'laidcurs vcrvollstiindigen

nnd erweitern das Hild des Dichters, .\iich F<;nelon tritt

Bossnet gegenüber zu sehr zurück (die wichtige Lettre il

rAcadeinie inusstc hervorgehoben werden).

Gesellschaft zum Gegenstand seiner Beobachtung. Vor-

trefflich zeigt Herr B. was P. im Verkehr mit den

Menschen gelernt hat. Während er bis dahin sich mit

rein wissenschaftlichen Problemen abgegeben hatte, trat

er jetzt der Wirklichkeit näher. Bald sollte die Zeit

kommen, wo die Frage nach dem Schicksal des Menschen

auf Erden und im .Jenseits ihm als die allein wichtige

erscheinen würde. Hier lernte er auch im Verkehr mit

dem Ciievalier de Mere neben und über der wissen-

schaftlichen Methode, die auf Umwegen die Wahrheit

sucht, die direkte Anschauung, das Erfassen der Dinge

mit dem Herzen (esprit geometrique und esprit de finesse)

kennen und schätzen. Die Welt hat ihn erfasst, sein

leidenschaftliches Herz ist von Liebe und Ehrgeiz er-

füllt. Er schreibt den Discours snr les passions de

l'amour, in dem die Leidenschaft, die Bedürfnisse des

Herzens, als die eigentlichen Triebfedern des Menschen

erkannt werden und das Streben nach Vollkommenheit,

das P. später im Kampfe der Seele gegen den Leib

stärken sollte, in so wunderbarer Weise sich offenbart.

Zugleich bereitete das Leben in der aristokratischen

Gesellschaft, das dem Drängen des Herzens P.'s auf die

Dauer keine Befriedigung gewähren konnte, P. auf die

entscheidende Krisis vor. Herr B. sieht mit Recht in

den Pensees die Fragmente von „Bekenntnissen" P.'s

und entwirft durch eine eindringliche Analyse und

Paraphrase der „Gedanken" P.'s ein anschauliches, lebens-

volles Bild seines Seelenzustandes während und nach der

Bekehrung. In dem mystischen Bericht über die Vision

P.'» (Xacht von 23. November 1654) findet HeiT B. den

Schlüssel zu jener inneren Wandlung, die P. von der

Erkenntnis des verzweifelten Zustandes seiner Seele zu

dem Zustand der vollkommenen Hingabe zu Gott und

der Ruhe des Herzens führte, die in dem aufjauchzenden

Schrei „Certitude . . , joie, joie, joie, pleurs de joie"

sich offenbaren. Am Schluss dieser scharfsinnigen Er-

örterung erklärt sich Herr B, entschieden gegen die

,,romantische" Auffassung von P.'s Wesen, die in ihm

einen Zweifler sehen will, der sich zum Glauben zwingt,

ohne die ersehnte Ruhe zu finden. Er betrachtet P.'s

„Pensees"' und „Provinciales" nicht als historisch in-

teressante Kunstwerke, sondern als lebendige Zeugnisse

und Pascal als einen der tiefsinnigsten Vertreter des dem
Unendlichen zugewandten, von dem Zeitlichen und der

Philosophie unbefriedigten religiösen Triebes, dessen Ent-

faltung P,'s Bekelirung bedingte. Statt die Weltflucht

nnd die asketischen Uebungen P,'s zu verurteilen, sielit

er in ihnen die Folge eines dem feurigen Geiste P,'s

angeborenen Strebens nach Vollkommenheit, das allein

in der völligen Unterwerfung des Fleisches seine Be-

friedigung finden konnte. In diese freffliche Darstellung

des Lebens und Entwickelungsganges P,'s ist eine ein-

gehende Besprechung seiner mathematischen, physikalischen

Arbeiten, der Pensees und der Provinciales vevworben.

Ich hebe ganz besonders die vorzügliche Besprechung

der Provinciales hervor und die einführenden Bemerkungen
über das Problem der Gnade. — Eine Wiedergabe der

schönen Rötelzeichnung Domat's, die den jugendliciien

Pascal „au regard scrutateur, calme et imperieux" (S, 190)

darstellt, eröffnet das Buch, dessen .Abschluss eine kurz-

gefasste (iescliichte der Pascalforschung im 17,, 18. und

19. .lahrhundert bildet.

Heidelberg. F. Ed. Schueegans.

15
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Karl Qniehl, Französische Aussprache und Sprach-
fertigkeit. Plionetilc. sowie mündliche und schriftliche

Uebnngen im Klassenniiterrichte. auf Grund von Unterrichts-

versnchen dargestellt. Dritte Auflage. Till u. 188 S. 8°.

Marburg. Elwert 1899.

Quiehls Werk ist seit Jahren geschätzt und weit

verbreitet. Viele Lehrer der neueren Sprachen ver-

danken ihm ihre ünterrichtsweise. der Unterricht selbst

einen guten Teil der Verbesserung, die er in der letzten

Zeit erfahren hat. Es ist zwar nicht ganz streng ge-

gliedert, in seinen verschiedenen Teilen nicht gleicli aus-

führlich und in der Darstellung etwas breit: dafür ist

es glatt, in einer Art Plauderton geschrieben, und es

liest sich ohne Anstrengung.

Anspruch auf eigene Wissenschaftlichkeit macht

das Buch nicht; sein Verfasser hält sich — meist etwas zu

einseitig, — getreu an die Leliren Passys und Beyers: doch

sucht er auch andern gerecht zu werden, so vor allem

Koschwitz ; aber auch Ronsselots Untersuchungen erwähnt

er einmal mit empfehlendem Lobe.

Anf einige der Mängel, die der vorliegenden Aus-

gabe noch anhaften, möchten wir zum Nutzen der nach-

folgenden vierten doch aufmerksam machen.

Bei der Behandlung der Dauer der auslautenden

Vokale (auf S. 70) wird die eine Seite vorher erwähnte

Abweichung der Genfer Aussprache nicht mehr berück-

sichtigt. Die S. 94 für die Verbindung rurieiix et rare

angenommene Bindung ist nach S. 101 unstatthaft.

racine. rhci/jeaii. aideur, honteille, vidoire, frontiere

sind in der Schreibung doch nicht so eindeutig, wie

Quiebl S. 1.34 lehrt. Dass die Lautschreibung eine be-

träclitliche Ersparung von Gedächtnisstoff bedeute, ist

deswegen zweifelhaft, weil die Einprägung einer laut-

richtigen Aussprache selbst an das Gedächtnis ganz andere

Anforderungen stellt als die alte ungenaue Aussprache

(1.32). Für die Einübung der hergebrachten Schrift ist die

Anschauung des Schriftbildes nicht bei allen Schülern

besonders wirksam (129). Psychologen wie B. Erdmann
(Archiv für syst. Philosophie III, löOff. I und Pädagogen
wie Schiller (Sammlung von Abhandlungen aus dem Ge-

biete der pädag. Psychologie und Physiologie IL Band.

4. Heft) behaupten, das gestalte sich bei den einzelnen

Menschen ganz verschieden. Beaii.r in der Wortgruppe
beatix hahits kann hinsichtlich der Länge des o-Lautes

niclit so ohne weiteres mit chose verglichen werden (94),

weil es im Vorton steht. Die Darstellung der schwankenden

Verwendung des schwachtonigen o (in Verbindungen wie

une petite, aber la p(e)tite S. 78) ist zwar im Grunde
richtig, aber verworren. Qniehl hätte aasgehen sollen

von dem 'Dreikonsonantengesetz', das Grammont in den

Memoires de la Societe de Linguistiqne de Paris 8, .52 ff.

dargelegt hat. Schief aufgefasst ist das Verhältnis der

Vokale in creux und creuser (74): es rückt doch da

niciit der kurze Vokal in die vortonige Silbe und wird

länger; eher ist das Umgekehrte der Fall. Bei der Er-

wälinung der Wortspiele wie theologie : ihS au logis (56)

übersieht Quiehl — ganz gegen seine sonstige Gevvohn-

lieit - auffällige Lautunterschiede, nicht nur im Klang
und in dir J'auer der Vokale, sondern auch hinsirlitlich

der Silbentrennung. Die Beobachtung von Koschwitz
endlich, in Wörtern wie /•y/ sprächen eingeborene Franzosen
nicht bloss ya, sondern auch oa, liätte er weniger zaghaft

wiedergeben dürfen. Wie man an dem Vorhandensein

von oa überhaupt noch zweifeln kann, ist mir unver-

ständlich. Ich kenne Frankreich im wesentlichen von

Bayonne bis Nancy und von Nizza bis Aniiens und liabe

I gerade der Aussprache dieser Lautverbindung seit .Tahren

meine besondere Aufmerksamkeit zugewendet, weil ich

inne wurde, dass ihr die landläufige Lehre nicht gerecht

werde. Auf Grund dessen muss ich aber sagen, dass

Koschwitz ganz richtig beobachtet hat, und dass Fräulein

Paul stark im Irrtum ist, wenn sie das bestreitet.

Heidelberg. Ludwig Sütterlin.

Dr. J. Zimmerli. Die deutsch -französische Sprach-
grenze in der Schweiz. III. Teil: Die Sprachgrenze
im Wallis Nebst 17 Lauttabellen und 8 Karten. Basel
und Genf. Georg 1899. 154 S.

Der dritte Band des wichtigen Werkes ist nach

Inhalt, Methode und Ergebnissen der beste. Der Ver-

fasser hatte nicht allein in 10 Jahren eifriger Forschung
sich immer mehr mit seinem Untersnchnngsgebiet vertraut

gemacht, sondern er hatte jetzt auch den interessantesten

Kanton zu behandeln, das schöne, vielgestaltige, sagen-

umwobene Wallis mit seiner besonderen politischen Ge-

schichte und Kultur und seinen eigentümlichen Dialekten.

Auf den Hauptteil, in welchem eingehend die Sprach-

verhältnisse von Alters her bis zum heutigen Tag in

den sprachlichen Grenzgemeinden studiert werden, und

der sich den früheren Bänden gegenüber vorteilhaft

durch den Abdruck vielen objektiven Materials (lange

Listen von Flurnamen etc.) auszeichnet, folgt eine Zu-
sammenfassung der historischen Ergeb-
nisse des L, IL und IIL Teiles (S. 100-11«) und

ein fernerer resümierender Teil über die Sprach-
mischung in der französischen Schweiz
(S. 117— 125), in welchem die Phasen des Kampfes und

die Gründe für das Siegen und Unterliegen der beiden

Sprachen beleuchtet werden. Diese Gründe, die ich hier

nicht alle wiederholen will, waren früher mehr politisch-

religiöser Natur, während heute die wirtschaftlichen In-

teressen (Eisenbahn etc.) die Hauptrolle spielen. So

ist z. B. die Germanisierung Murtens ein wesentlich

politisches Produkt. — während heute die Neuromanisierung

des Wallis namentlich durch die ökonomische Abhängig-

keit vom französischen Westen bedingt ist. Thalaufwärts

bringt die Bahn Geld und thalabwärts bringt die Rhone
nur Geröll und Schlamm. Früher, als noch Mundart

gegen Mundart stand, siegte das Deutsche: jetzt, da

namentlich von städtischen Zentren aus (Biel, Freiburg.

Sitten) mittelst des Französischen, einer starken, stolzen,

und sehr selbstbewnssten Sprache gekämpft wird, ist der

Dialekt des deutschen Ansiedlers im Nachteil. I>ie Linie,

welche Zimmerli gezogen hat, verbindet die westlichsten

ganz deutschen Gemeinden. Westlich davon ist das

ganze Gebiet, mit Ausnahme der hohen Walliser Alpen-

thäler, mit moderner deutscher Ansiedelung durchsetzt,

und zwar vom Süden nach Norden immer kräftiger, im

Verhältnis zur grösseren Leichtigkeit des Verkehrs und

des Rückzuges der romanischen Bevölkerung vom Acker-

bau. Der Romane wendet sich der Industrie und dem

Handel zu, und die verlassenen Bauernhöfe werden duich

nachströmende Germanen besetzt. Diese Deutschschweizer

erliegen aber schon in der dritten Generation völlig der

Rumanisierung, und, da der Xachscluib doch einmal auf-

hören muss, nachdem in der Industrie teilweise (Uhren-

macherei!) ein Rückgang eingetreten ist und die verfüg-

baren Höfe besetzt sein werden, so ist vorauszusehen,

dass die Mischung sich wieder zu Gunsten des Französischen

wenden wird. Dieses Jahr werden die eidgenössischen

statistischen Erhebungen vermutlich eine Kräftigung des

Romanischen darthun. Höchstens im Berner Jura kann
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i> .Schicksal sich flir das Deutsche günstiger gestalten.

I lauernde Verschiebungen im Laufe der Jahrhunderte

t lüden zum Vorteil des Deutschen statt. Gegenwärtig

^.lit seitens des Romanischen eine teilweise Rückeroberung

iit ehemals romanischem Boden vor sich. Hätte

Ziiumerli durch eine zweite Linie die Dörfer verbunden,

Iche rein deutsche Flurnamen aufweisen, so müsste

SB Linie weiter östlich als die von ihm gezogene

;achgrenze verlaufen.

Zimmerli's Zusammenfassung besteht aus grossen

liehen. Er hat manches Detail, manchen kleineren

[ ,iktüi im Sprachenkampf absichtlich bei Seite gelassen.

Eingehender hat z. B. Sartorins die Bündner Verhält-

nisse dai-gestellt. Zimmerli hat auch die Rolle der

historischen Ereignisse zu wenig markiert (siehe die

kiäftige Charakterisierung der Vorgänge durch H. Morf
in der Xeuen Zürcher Zeitung, 31. August ff.,

l!'00, separat erschienen bei Faesi & Beer, Deutsche
und Romanen in der S cii w e i z). Ich vermisse

.las Detail, weil es lehrt, vieles objektiver und ruhiger

anzuschauen und weil hier eins der interessantesten Pro-

Meme der Sprachgeschichte vorliegt. Wie im einzelnen

'! -r Gallier dazukam, der Muttersprache trauten Laut zu

vergessen, das können wir gegenwärtig bei den West-
schweizern studieren , die ihr Patois gegen die Kultur-

sprache eintauschen, oder bei den deutschen Ansiedlern,

die sich romanisieren lassen. Die Volksschule bewirkt

heute einen viel rascheren Verlauf des Prozesses. Detail-

schilderungen von Einzelheiten des Sprachenkampfes

können natürlich am besten von Augenzeugen geboten

werden und es wäre erfreulich, wenn sich auch einmal

ein unparteiischer, aufmerksamer Beobachter aus der

französischen Schweiz in dieser Frage hören Hesse.

Eine solche Arbeit würde Vielen, die gedankenlos ge-

wissen Chauvinisten Recht geben, begreiflich machen,

dass ein Handwerker und Familienvater durch die Macht

der Umstände, wenn er mit französischer Kundschaft

verkehren muss und seinen Kindern den Lebensweg ebnen

will, gezwungen werden kann, seine angestammte Mund-
art gegen die Kultursprache seiner neuen Heimat um-

zutauschen, oline den Vorwurf der Charakterlosigkeit zu

verdienen. Dass Zimmerli auf die ethische Seite des

Problems gar nicht eingetreten ist und sich auf die ob-

jektive Darstellung der Verhältnisse beschränkt hat. zeigt

die Wissenscliaftlichkeit seiner Auffassung. Propaganda
fürs Deutschtum gehörte nicht in sein Buch. Auch die

vornehme Geringschätzung, mit welcher er ungarisch-

arabischen Theorien vom Ursprung der Walliser, ihrer

Lokalnamen und Dialekte, behandelt, gereicht seinem

Werk zum Vorteil. Ein Uebelstand ist es hingegen,

dass er nicht auf einer Karte die Resultate seiner

Forschung dargestellt hat. Man muss die gesamte Sprach-

grenze selber mit Hilfe der verschiedenen Karten von

verschiedenem und teilweise unbequemem Massstab rekon-

struieren.

Nun wende ich mich zum mundartlichen Teil. Auf-

fallend ist. dass die deutschen, wie ein Teil der romanischen

Dialekte .s für .< aufweisen. Bei näliereni Zusehen Hesse

sicii vielleicht noch mehr Gemeinschaftliches nachweisen.

Die romanischen Mundarten des waadtländischen Chätel

und der 12 Walliser vJemeinden Evionnaz, Liddes, Ardon,

Nendaz, Vex, Eyolene, .Saviese, Ayent, Montana, Chaley,

Pinsec nnd St. Luc, die in ihren Hauptzügen auf 17

Tabellen dargestellt werden, enthalten eine Masse des

interessantesten Sprachraaterials, viele Probleme, die der

Lösung harren. So die verschiedene Behandlung desselben

lateinischen Vokals am Wortende und im Wortinneru:

die Frage der Schlusskonsonanten (fairem ^= fes,lerittuin

= lei'^f, tectum = üt, neben directum = dris etc.

;

directos war doch wohl zu selten, um als Grundform an-

gesetzt zu werden!); die Frage des parasitären k und p
{duicem = duks z. B. in Chaley, dups in Montana,

ripam - rigva etc.), die im Zusammenhang mit ähn-

lichen Erscheinungen auf rätischem, italienischem und

sndfranzösischem Gebiet dargestellt werden sollte; die

sonderbaren Xasalitätsverhältnisse; das Problem von lat.

ü = n oder o und, teilweise parallel, des 7 zu ^, sodass

für WalHser ü aus lat. ü an Rückbildung aus ;/ gedacht

werden kann ; endlich eine ganze Reihe auffallender

sporadischer Entwickelungen. Ein rechtes Tummelfeld

für Philologen. In der Liste der lat. Etyma wäre

ficatum zn streichen und durch Jidicum zu ersetzen ge-

wesen, piiHitiim durch piniectum, auch vediim genügt

nicht, eher ve{t)ülum (die Femininform würde Aufschluss

geben !), pirtim erklärt die rätselhaften Walliserformen

auch nicht. Die östlichen Walliserdialekte sind die

isoliertesten der Westschweiz, infolge ihrer geographischen

Lage; ein einziger, schmaler Eingang mit einer kon-

fessionellen Schranke führt ins Thal, ringsum türmen sich

die höchsten Berge Europas auf. Unter diesen Umständen

können diese Patois eigentümliche Archaismen bewahrt

haben oder ungehemmt vorwärts geeilt sein. Beides ist

eingetreten. Alt ist z. B. die teilweise Aufrechterhaltung

der Zweikasusdeklination in den Formen des Artikels

(siehe ÄtUis phon^tique von Gillieron): in vielen Punkten

haben die Walliser Patois gegenüber der übrigen West-

schweiz einen Vorsprung. Und seltsamerweise sind oft

auf grossem Umweg wieder Formen erstanden, die ganz

wie Latein aussehen. So ist legsre (lat. lagere) in

St. Luc eine ganz moderne Entwickelung, das r ist aus

altem i rückgebildet, das g sekundär und das 3 ein neuer

Gleitlaut, Der Anlant kl in klär (lat, darum) in Ayent

ist modern, das k in amik (Evolene. Pinsec* ist neu,

ebenso wohl (entgegen der Ansicht von Gillieron, Atlas

phoii.) das br in /ibra (Chaley), die Aussprache planta

in Evolene, Pinsec u, s, w. Detailfragen zu berühren,

erlaubt mir hier der Raum nicht. Die Hauptergebnisse

sind von Zimmerli geschickt auf S, 133 - 154 zusammen-

gestellt worden. Eine knappe Darstellung der unbetonten

Vokale vermisse ich, wie in den früheren Bänden.

Herr Dr. Zimmerli kann mit grosser Befriedigung

auf seine abgeschlossene Arbeit zurückbUcken, deren

Materialien er mühsam, von Dorf zu Dorf wandernd,

oder auf dem Wege langer Korrespondenzen zusammen-

bringen musste. Er hat ein Werk geschaffen, das nicht

allein Sprachforscher zur Aufklänuig und Anregung
dient, sondern das jeder Gebildete mit Erfolg in die

Hand nehmen wird. Die manigfachen Stimmen über die

Sprachenfrage in der Schweiz, welche in letzter Zeit in

der Presse allzu laut werden, beweisen, dass der Gegen-

stand aktuell ist. Möchte dem Verfasser der Lohn zu

teil werden, der am längsten währt, nämlich der Mut

zu neuen Thaten.

Zürich. L. Gauchat.

' W.ihrcnd sich dir Wallisir I'atois stark vom Waadt-
liindcr Typus des (iros de Vaud unterscheiden . hängen sie

durch Savüiin hindurch mit (ienf zusammen.



215 1901. Literatnrblatt für germanische und romanische Philologie. No. 6. 216

F. Portal, Lettres de change et qnittances dn 14« siede
^en provencal). Pocnments in^dits. Marseille. Kuat 1901.

Ifl. 8». IfiS.

Mitteilung von acht Zahlungsanweisungen und ebenso
;

vielen Quittungen in provenzalischer Sprache aus den

Jahren 1379 — 81, die einem Marseiller Register (Archices

mtinicipales de Marseille, srrie FF a. 1388) entlehnt

sind. Voraus gehen einige orientierende Bemerkungen
über das Alter des Wechsels und die Herkunft und Form :

der veröffentlichten Texte: ein am Schluss mitgeteiltes
j

Gegenstück in dem entsetzlich geschraubten Advokaten-

latein der Zeit (S. 15 f.) lässt die Schlichtheit und

Kürze der provenzalischen Urkunden deutlicher hervor-

treten. In der Sprache der abgedruckten mittelproven-

zalischen Aktenstücke findet man verhältnismässig wenig
von den späteren Eigentümlichkeiten der Marseiller Mund-
art. Auffällig, wenn auch leicht erklärlich, ist nur das

orthographische Schwanken tür die gleiche Form (1. Sgl.

Präs. Ind. der 1. Conjug. : pause (4 Mal)', confesse

(3 Mal); coiifessi (2 Mal), pavi (I Mal) desselben Wortes
oder auch für dasselbe Wort (policia, polixa, podixa

;

X, ci ^= ss; l und d = d', Mittellaut von d nnd 0-

Marburg. E. Koschwitz.

Karl Knortz, Was ist Volkskunde und wie sttidiert
man dieselbe? (Zugleich als bedeutend erweiterte zweite
.\uflage eines in nur wenigen Exemplaren in Amerika
erschienenen Privatdracks). Altenburg, Alfred Tittels
Verlag 19U0. 211 S. kl. 8». M. 2.50.

Es gehört eine gevi'isse Naivität dazu, ein Sammel-
surium von 74 zerstreuten Notizen unter einem so all-

gemeinen und so vollständig irreführenden Titel wie den
obigen herauszugeben. Denn das dort angegebene Thema
wird genau auf 30 Seiten abgethan, den Rest von 180
Seiten füllen die besagten Notizen unter der Ueberschrift:

„Beilagen. Neue Beiträge zur Volkskunde" und ein da-

zu gehöriges Register. Die Hauptfrage ,.\Vas ist Volks-

kunde" wird in der denkbar oberflächlichsten Weise auf
nicht ganz zwei Seiten behandelt, worauf eine Anw'eisung
zum Studium der Volkskunde folgt, die nicht mehr und
nicht weniger giebt als die in Deutschland bei' den ver-

schiedenen Gesellschaften üblichen „Fragebogen zur Volks-
kunde". Die „Neuen Beiträge" sind in der Weise mit
der Einleitung verbunden, dass sie als Beispiele und
Erläuterungen zu den dort unterschiedenen Kategorien
fungieren. Zum Teil sind sie gedruckten Quellen, wie
namentlich dem alten Werk „M. Friedrich Zieglers heilige

Seelenvergnügung im Grünen" (Leipzig 1692) entnommen,
zum Teil der mündlichen Ueberlieferung, hier aber häutig
ohne nähere Quellenangabe und daher unkontrolierbar
und für wissenschaftliche Forschung nicht verwendbar.
AVas von Deutsch-.Amerikanern stammt, was speziell für

die amerikanische Bevölkerung charakteristisch ist, wird
nicht streng geschieden. Nach alledem muss auch der
Wert der „Neuen Beiträge" als sehr problematisch
gelten. Zum mindesten hätte sie der Verfasser unter
einer aufriciitigeren Bezeichnung und nicht unter der
falschen Flagge eines pompösen, vielversprechenden Titels

in das Büchermeer hinaussenden sollen.

Tübingen. Carl Voretzsch.

Zeitschriften.
Die Neaeren Sprachen IX. 1; Kud. Lenz. Tcber Ursprung
und Entwicklung dir Sprache. Mit besonderer Herück-
sichtigung von .lespersens l'rogress in Language. (IV. .Schi.)

— E. Sie per, Studien zu Longfellows Evangeline. I. —
Lotscli. .lahresbcriclit des nciipliilulogischen Vereins Elber-

feld-Barmen. — H. Klinghardt und A. Stimming. M.
Walter. Die Reform des neusprachlichen fnterrichts auf

Schule und rniversität. Mit einem Nachwort von W. Victor.

— E. Eodhe. W. Ulrich. Der französische Familienbrief.

—

B. Eggert. Spaziergänge durch Paris. Stoff zu französ.

Sprechübungen. Von Jacoby. — Ders.. Die Methode Gouin.

Dargestellt von K. Krön. — H. Bornecque. E. Krön. En
France. — Ders.. Les Fran(;ais chez eux et entre eux. Par
Henri Paris. — K. Meier. Zentralstelle für Schriftsteller-

Erklärung. 12. — Wehrmann. Erwiderung. — H. Kling-
hardt, Antwort. — H. Löschhorn, Zur Klärung. — &• J
P. .Tunker, Neuere Sprachen in England. — W. V., Zur

J
preussischen Schulreform. — P. Schraid, Quoi statt ce qui.

— H. Lely. <->iits = Watts. — .\nna Brunnemann. Auf-
enthalt im .\usland. )

Modern Langnage Notes XVI. 4: Gerber, Helena and
Homuncuhis : a critical examination of Veit Valentin'a

Hypothesis and its last defense. - Fürst. Tennyson's 'fair

Rosamund' in Becket. — Walz . Heinrichs Message in Hanpt-
mann's 'Die Versunkene (ilocke'. — Padelford, Macbeth
the Thane and Macbeth the Eegicide. — Reviews: Toy,
Fortier. Precis de l'Histoire de France. — Hatfield. Mueller-

Wenckebach, Schillers Maria Stuart. — Davidson. Edgren,
A brief ^panish grammar. — Holbrook, Bacci. Vita di

Benvenuto Cellini. — Marden. Ducamin, .Tuan Ruiz. Arci-

preste de Hita. Libro de buen amor. — Browne, Wendell,
A literary history of America. — Correspondence: Giese,
French Literatnre. — Read , Modern English ajar. — Haney

,

Goethe in England and America. — Lewis, Transverse
.\lliteration again.

Melusine X. 6 n. 7: Lefebure, L'Arc - en - Ciel XXXVIII;
l'Arc-en- Ciel po^tique (Forts.). — ,1. Tuchmann. La
fascination : .Turisprudence. - Cam^lat, L'ontes d'aninianx

dn Lavedan III. IV. — Chauvin, L'Acervation. — E.

Ernault. Dictons et proverbes bretons X.

Zs. für deutsches Altertum und deutsche Literatur 45, 2

:

V. Winterfeld. Rhythmen- und Sequenzenstudien (I. Die
lat. Eulaliasequenz und ihre Sippe : II. Ein neues Rhythmen-
bruchstUcki. — Bötticher. Noch einmal das IX. Buch des

Parzival. — Singer. Die Werke des Pamphilus Gengenbach.
— Sehönbach. Bruchstücke einer frank. Psalmenversion.
— Hagen. Untersuchungen über Kiot. — Schröder, Zur
I^berlieferung der'(;edichte Heinrichs von Melk'. — Eoethe,
Wolframs Stein Verzeichnis. — Schröder. Die Leidener Wi-
galois-Hs. — Anzeiger: Much, Löwe. Die ethnische und
sprach!, (iliederung der (xermanen. — v. Grienberger.
Mommsen. Eugippii vita Severini. — Ders, Förstemann,
Altdeutsches Namenbuch. 2. AuH. — Mourek. Neckel, Ueber
die altgerman. Relativsätze. — Schatz. Haag. Die Mund-
arten des oberen Neckar- und Donaulandes. — Detter.
Bugge. The home of the Eddie poems. — Schön b ach,
v. Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark. — See-
müller, tiottlieb. Die Ambraser Hss. I. — Strauch,
Goedecke. Grundriss zur Geschichte der deutschen Literatur.

Bd. V. VI. Vll. — Seuffert, Golz. Pfalzgrälin (ienovefa in

der deutschen Literatur. — Gtto. Brachmann. .loh. Hübner.
— Ders.. Brachmann. .Toh. Hübners Christ - comödia. —
Honig. Eloesser. Das bürgerl. Drama. — Wackerneil.
Harnack. Schiller. — Walzel. Schweizer. Lud. Wienbarg.
— Literaturnotizen: Niese, Sehmsdorf. Die (Tcrmanen in

den Balkanländern: Eappaport. Die Einfälle der Goten in

das röm. Reich. — Schröder, Schnürer, Die Verfasser der

sog. Fredegarchronik. — Ders.. Sokull, Lehrbuch der ags.

Sprache. — H. Meyer. Wigand. Der menschliche Körper
im Munde des deutschen Volkes — Heusler, t'hadwick.

The cult of Othin. — Herzfeld. White. Aelfric. - Ders..
.Tahrb. der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. —Strecker,
Norden. Le Chant de Walther. — Martin. Heyne, Altdeutsch-

lat. Spielmannsgedichte. Ders., Hubert, Die Strassburger
liturg. (Ordnungen. Kautzsch, Blümlein, Die Floia. -

Schröder. Hall. Neudrucke 17H— 17(>. — Ders., Pictsch.

Deutscher Sprache Ehrenkranz. — Ders,. {irohmann. Herders
nord. Studien. — Eansohoff, Castle. Die Isolierten. —
Pollak. Bankwitz, Die religiöse Lyrik der Droste-Hiilshoff,

— Kl. Mitteilungen: Hoffmann-Krayer u. v, Zingerle,
Zu Paizival 4H7, 1 - 4. — Strauch, .lansen Enikels Fürsten-
buch 8!i:iff. _ .lellinek. Zu Anzeiger XXVII. (i2. —
Schröder. Zur (ieschichte der altdeutschen Studien: I.

(iermanistische Interessen an der Kölner Universität. Et:

Zwei Briefe A. W. von Schlegels.
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Zs. für Deutsche Philologie XXXII. 4: A. Koppitz. Gotische
Wortstellnnsr. — Fr. Kauftmann. Zur deutschen .\lter-

tumskunde aus Anlass des sos;. Opus imperfectum. 2. Aus
dem Volksleben. - A. L. Stiefel. Eine Quelle Nidas Prauns.
— W. Friedrich, Hie Flexion des Hauptworts in den
heutigen deutschen Mundarten. — Literatur und Miscelleu:

H. Hirt. R. Löwe. Die ethnische und sprachliche Gliederung
der (jemianen. — W. Franz, F. Boeder. Die Familie bei

den Angelsachsen. — Fr. Kauffmann. P. Piper. Die alt-

sächsische Biheldichtung. — M. H. .Tellinek. F. Holthausen.
Altsächs. Elementarbuch. — G. Ehrismann. H. Palander.

Die althochdeutschen Tiernamen. 1. — A. Schöne. Zur
Lessingliteratur. — L. Geiger, Literarische Nachlese zum
Goethetage (.Schl.i. — E. Zupitza. M. Freudenberger. Bei-

träge zur Naturgeschichte der Sprache. — G. Sarrazin,
R. Simons, (ynewulfs Wortschatz. — Fr. Panzer, E. Jleyer.

Die gereimten Liebesbriefe des deutschen Mittelalters. - A.

L. Stiefel. K. Drescher. Das Gemerkbüchlein des Hans
Sachs; Ders., Nürnberger Meistersinger- Protokolle. — H.
Holstein. Job. Hübner, Christ-comoedia ed. Fr. Bachniann.
— A. Leitzmann, Bemerkungen zu Kisteners .Takobs-

brüdern (Schi.). — G. Kawerau. Getan hette — nicht da-
gewesen wäre. — A. Gebhardt. Ein angeblich gotisches
Alphabet. — 0. .Firiczek. Erklärung.

Zs. für deutsche Wortforschung II. 1; K. Bohnenberger,
Zur Wortgeographie. — O. Weise, Die Wortdoppelnng im
Deutschen. — Th. Jlatthias. Neue und ergänzende Belege
ans Christian Weise.— R.JL Meyer. Die Umbildung fertiger

Worte. — Fr. Kluge. Östarün. -- Ders.. Tuisco dens et

filius Mannus : Genn. 2. — Ders.. Secundäre Hebungsformen.
— Ders.. Notschreie. — Ders.. Eotwelsche Zahlworte. —
k. Rollier. Berner Jlattenenglisch. — A. Gombert. Rieh.

M. Meyer. Vierhundert Schlagworte. — W. C'reizenach,
.V. Goetze. 0. Heilig. E. Hoffmann-Krayer, Fr. Kluge.
W. Meyer-Lübke. H. Schuchardt, R. Sprenger.".!.
Stosch. E. Sulger-Gebing. kleinere Beiträge zum nhd.
Wortschatz.

Zs. für den deutschen Unterricht XV. 3: Ed. Bassenge.
Deutsche National- Denkmäler. Rede geh.alten zur Sedan-
feier am 1. September 19(K). — G. Lyon. Der Entwurf, be-

treffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der

Tonkunst, cnd die deutsche Schule. — E. Wilke. Die
.Hauptsache- beim Deutschunterrichte. 1. — Sprechzimmer:
No. 1; E. Wülfing, Zu Zs. 13. .S. W flg. (Neue Wörter.)
— No. 2: Ders.. Der Morgen — die Morgende. — No. 8:

Ders., Zu Zs. 13. S. 139 les erübrigt sichi. — No. 4: Ders..
Zu Zs. 12, 747 (bereits = fast). — No. ö: Ders.. Zu Zs.

12. 748 (Schubert Franz). - No. 6: Ed. Nestle. Voller.—
No. 7: Fr. Graz, Jlandel = Anzahl von 30 Stück. — No. 8:
.T. T. Hatfield, ,,Zn Goethes Hermann und Dorothea"
(7, 492). - No. 9: P. Wagler. Zu Körners ..Zriny\ —
No. 10: K. Schmidt, Zu Zs. für den deutschen Unterricht
XIV, 15 flg. — E. Bassenge, R, F.Arnold. Die deutschen
Vornamen. — Haynel. .1. Henningsen. Nene Quellen. —
K. Löschhorn. A. Waag. Bedeutungsentwicklung unseres
Wortschatzes. — XV. 4: E.Grünwald. Zur Rudenzhandlung
in Schillers Wilhelm Teil. — L. Grimm, Unempfänglichkeit
für die Poesie bei unseren Volksschülern. - W. v. .\rx.
Ein ungedruckter Brief Nikolaus Lenaus. — W. Geh!. .Tul.

Mosen in der Schule. — Sprechzimmer: No. 1: H. Düntzer,
Eine bestrittene Fälschung des grossen Fälschers .Takob

Michael Lenz. — No. 2: Spalter, Zu Schillers Wilhelm
Teil 1. 2. — No. 3: E. Wülfing, Neue und seltene Wörter
und Wendungen. — No. 4: E. v. Komorzynski. Zwei
Vorläufer von Webers ..Freischütz". — No ö: K. Linde.
..Dem Vater gegenüber sitzt Ulrich an den Tisch".

Deutsche Mundarten. Hrsg. von .1. W. Nagl. Bd. 1. Heft 4:

.1. W. Nagl. Zur Geschichte des qualitativen Lautwertes
von germ. e (ahd. mhd. a) in der deutschen Sprache. — F.

Mentz. Bibliographie der deutschen Mundartenforschung
für 1898 und 1H99 nebst Nachträgen ans früherer Zeit. —
.1. W. Nagl. H. Borkenhagen. E. Frischauf. Ver-

I

mischtes. — .1. W. Nagl. Rundschau mit Literatur). I

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XVI, 3:

H. Dunger. Hermann Riegel.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins lö. 3. 4: IL RoUett,
Goethe im .fahre seines Todes in einer Wiener Zeitschrift.

Taal en Letteren XI. 2: .1. Ek. t'onperns' 'Laura'. — l^uiten- i

rust Hettema. Welluidendheid. hiaat. cn medeklinkers. —
j

J. Koopmans, Nieuw middeneeuws proza. — 3: R. A. '

KoUewijn, Verandering van woordbetckenissen (im An-

schluss an Waag. Bedeutungswandel). — 4: J. G. Talen.
Geslacht in taal. — Letterkundige sprokkelingen uit de
brieven van wijlen .T. A F. L. baron van Heeckeren. 1.

Over Eomanees. 2. Hexameters. 3. l'ats' Liefdesverhalen.

Arkiv för Nordisk Filologi XVII. 4: Th. Hjelmqvist.
Anmärkningar tili nägra Ställen i Stiernhielms dikter. — R.
l'. Boer. War der Verfasser der Pidreks saga ein gedanken-
loser KompilatorV — k. Kock. Till frägan om behandlingen
av Ijudförbindelsen aiw i fornnordiska spräk. - F. .Tönsson.
Anraälan av 'Den leldre Edda. Nomine oldkvad fra vikinge-
tiden 9—11 aarh. e.,t'hr. Oversatte af G. A. Gjessing'. —
H. Pipping. Anmälan av '0. .lespersen: Fonetik'. — R. C.

Boer, -anraälan av 'La Saga de Gunnlaug Langue de Serpent.

traduite de Tancien Islandais avec une introduction par
Felix Wagner'. — k. Kock, Tillägg och rättelser tili Ark.
nf. Xni, 161 ff. "

Anglia Beiblatt XII. 2: Lnick. Kuhnke. Die alliter. Lang-
zeile in der me. Romanze Sir Gawein and the (ireen Knight;
ilennickeii. Versbau und Sprache in HuchownsMorte .\rthure;

Fischo: Die stabende Langzeile in den Werken des Gawain-
dichters. — Brotanek. Ward. A history of English dramatic
literature tu the Death of Queen Anne. Schnabel. Tille.

Aus Englands Flegeljahren: Fitz Gerald . Miscellanies. —
— Einenkel. Bemerkung zu "On the History of the .<-

Genitive in the English Language'. — Klapperich. Feyer-
abend. .A. History of English Litterature. Für den Schul-

gebrauch: Engl. Literature in the Reign of Queen Victoria
by .Tustin Mc Oarthy. Zum Schnlgebrauch hrsg. von R.
Ackermann; Kasten. Erläuterung der Hölzel'schen Bilder
'Die Wohnung' und "View of London'; Rückoldt. Englische
Schulredensarten für den Schulunterricht. — 3: .Tos. Fischer.
Kuhnke. Die allit. Langzeile in der me. Romanze Sir Gawayn
and the Green Knight. — Wülfing. Franz. Shakespeare-
Grammatik. 2. Hälfte. — EUinger. Grieb-Schröer. Engl.
Wörterbuch. — Heim. Shelleys Epipsycliidion and Adonais.
Mit Einl. u. Anm. hrag. von R. Ackermann. — Wülfing.
Kommt and in der Bedeutung von (/schon im Alt^ngl. vor?
— 4: M. Für st er, Bischofs Waerferth von Worcester Ueber-
setzung der Dialoge Gregors des Grossen, hrsg. v. H. Hecht.
— SokoU. ,Tovy, Untersuchungen zur ae. Genesisdichtung;
Jtennicken . Versbau und Sprache in Huchowns Morte
Arthure; Brown. The .\uthor of Ratis Raving: Trautmann,
Zur Berichtiguncr und Erklärung der Waldhere-Bruchstücke:
Kellner. Ein .fahr in England 189S—1899. — Andrae!
Eckart, .Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung
von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten. —
Seydel. Iias kirchliche Leben Englands in Mrs. Humphrey
Ward's Roman 'David lirieve'. — 5: Albr. Wagner. Loge-
man. The English Faust-Buok of 1.592. — Koeppel. Sneath.
The Mind of Tennyson. bis thoughts on God, freedom, and
immortality. — .\ Ische r. Arber, The Snrrey and Wyatt
.\nthology. — Bülbring, Ueber Einfluss von Palatalen auf
folgendes unbetontes / im Altnordhumbrischen. — Holt-
hausen. Zu Beowulf V. 3157 — Ders., Zum Havelok. —
Lange, Walter, Die Reform des neusprachl. Unterrichts auf
Schule und l'niversität. — EUinger. Mark Twain. The
.\dventures of Tom Sawyer. Für die Schule hrsg. von Dr.
(i. Krüger.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft 37. Bd.:
.Tahresbericht. — Dem .Andenken Grossherzogs Carl .Alexander.
— Possart. Festvortrag, — W. Keller, The Wars of

Cyrus, Ein Drama aus .Shakespeares Zeit. Zum ersten Male
neugedruckt. — R. M. Meyer. Otto Ludwigs Shakespeare-
studium. — M. Friedlaender. Shakespeares Werke in der
Musik. Versuch einer Zusamraenstellnng. — Rud. Fischer.
Shakespeare und das Burgtheater. Eine Repertoirstudie. —

•

.1. Cserwinka, Regiebemerkungen zum Shakespeare. III,

Die .\pothekerscene in .Romeo und .Tnlia". IV. Die Er-
scheinungen in .Richard III." — W. Bormann. Shake-
speares scenische Technik und dramatische Kunst. — Kl.

Mitteilungen: R. Garnett, k Stratford Tradition respecting
Shakespeare. — .\lb. Leitzmann, Shakespeare in Platens
Tagebüchern. - R. Kralik. Shakespeares Böhmen im
.Wintermärchen-. — Nekrolog: H. Spies, Tycho Mommsen.
— H. Conrad, Immanuel Schmidt. Bücherschan: Be-
sprechungen über: Hamilton Wright Mabie. William Shake-
speare, Poet, Dramatist and .Man. — L. Kellner, Shake-
speare. — G. Brandes, Will. Shakespeare. — S. Lee, W,
Shakespeare, sein Leben und seine Werke. - Th. Vischer.
Shakespeare- Vorträge IL Bd. — .Alfr. Nutt, The Fairy
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Mythology of Shakespeare. — G. Friedrich. Hamlet und
seine fTemiitskrankheit. — Fr. Pauls en. Schopenhauer,

Hamlet. Mephistopheles. — George B. Churchill. Richard

the Third up to Shakespeare. — G. Kopplow, Shakespeares

..King .lohn" und seine Quelle. — A. Wagner. Shakespeares

„Tempesf- nach der Folio von 1623. — AV. Liihr. Die drei

Cambridge-Spiele vom Parnass il.59S—16U:-?i in ihren liter.

BeziehunKen. — .Toh. Lause hke. John Websters Tragödie

.\ppius and Virginia". — Edw. Arber. British Antliologies.

III. The Spenser Anthology 1548-1591. IV. The Shake-

speare Anthology 1592—1616. V. The .Tonson Anthology

1617—1637. — Wittmann. Bühnen - Shakespeare 11. und

12. Band. — Zeitschriftenschau.

Zs. für romanische PhUologie XXV. 3: P. Toldo, Etudes

sur la poC-sie burlesque francaise de la Renaissance (Forts.).

C. Jlichaelis de Vasconcellos, Randglossen zum alt-

portugies. Liederbuch (Forts.V — Th, Kalepky. Zur franz.

Syntax. — A. Hörn in g. Die betonten Hiatusvokale im

Vulgärlatein. — H. Schnchardt, ccclesia ; frz. houie >
mhd. bouclieii; frz. ijlaice: frz. brctelle bretellih-e ; frz. piie

'Scholle'; frz. tarbot > d. Dornbutt: liclil > Iii^uhi?: frz.

permuinc. — W. Meyer-Liibke. ital. saia. suio. frz. saic

;

ital. uscio. frz. Iiuis.. — G. Weigand, Teutsch u. Popea,

Lehrbuch der rumänischen Sprache. — Ph. A. Becker,
Runge, Die Lieder und Melodien der Geissler des Jahres

1349 nebst .\bhandlung über die ital. Geisslerlieder von H,

Schneegans. — Ders.. Voretzsch. Epische Studien I. — Zss.

Krit. Jnüresbericht über die Fortschritte der Roman.
Philologie Y il897. 1898). 1: E.Stengel, (leschichte, En-
cyklopädie und Methodologie der roman. Philologie. — L.

Sütterlin. Die allgem. und indogerm. .Sprachwissenschaft.

— E. Koschwitz. Phonetik. — L. Ch. Stern. Keltische

Sprachen. — C. F. Seibold. Arabisch. — P. Skutsch.
Lat. Sprache. — P. Geyer. Bibel- und Kirchenlatein 18!ll

— 1896. - W. Kalb, Juristenlatein. — W. Meyer-Lübke,
Vergleichende Romanische (irammatik. — M. (raster. Ru-
mänische Sprache. — (i. Hartmann. Rätoromanische Sprache.
— W. Meyer-Lübke, Italienische Grammatik. — C.

Salvioni. lüaletti italiani antichi. - Ders., Dialetti del-

l'Alta Italia. — Parodi. Dialetti dell' Italia Centrale.

Zs. für franz. Sprache u. Literatur XXIII. 2: D. Behrens,
Hatzfeld. Darmesteter, Thomas, Dictionnaire general de la

langue fran(;aise.

Bulletin de la Societe des anciens textes francais XXVI.
2: Bos. Une nouvelle traduction de la Chirurgie de Monde-
ville. Notice.

Studi dl ülologia romanza pubblicati da E. Monaci e C.

De Lollis. Fase. 23: G. Bertoni. Rime provenzali inedite.

-»- (i. Petraglione, II „Romance de Lope de Moros". —
F. Guerri. Intorno a un verso di Lanfranco t'igala. — D.

Tamilia. Postille al vocabolario latino-romanzo del Kiirting

dalla priivincia di Campobasso. — P. Marchot, Lat. Vulg.
(de la Gaule du Xordl *]'(iuslo *Et!ltiusio et *Daiisiu. —
BuUettino bibliografico : M. Bartoli, 6. Jahresber. des In-

stituts für rumän. Sprache in Leipzig: C. De Franceschi. I

castelli della Yal d'Arsa: Vassilich, Sui Rumeni dell' Istria

(S. 517 — 6281. — C. De Lollis, Bertoni, Studi e ricerche

sui trovatori minori di Genova. — Ders.. Crescini. Teste
critico e illustrazione d'uno de' piü solenni canti di Jlarca-

bruno trovatore. — Ders.. Rennert. Macias, o namorado. a
galician trobador. — Ders., .Mussatia, Per la bibligrafia dei

Cancioneros spagnuoli.

Rassegna critica della letteratura italiana V, 9— 12: Guido
Zaccagnini, L'autore delle 'Diclüarazioni' alla 'Sccchia

Rapita". — M. Porena. Per l'interpretazione del sonetto

petrarchesco '.Vnima bella'. — Iv .Mcle. Di alcuni versi di

poeti italiani nel 'Don Quijote'. — Fr. Scandone, .\ pro-

posito di Lapci Gianni. — .^ng. Borzelli, Ancora dell' autore
del 'Pianto d'ltalia'. — P, P. Parrella, Belloni, II Seicento,

— M. Porena. Lo Casto, Ricostruzione della V.allc Inferna.
BoUcttino bibliografico: L. Gerboni, Vn umaiiista ncl

Seicento :(;iano Nicio Eritreo (P, P. Parrella). — M. Porena,
lia poetica altieriana della tragedia (F. Milano). — P,

Provasi, Duo poemelti mitologici dei secc, XIV e XV (G.

Zaccagninii. — V. Ferrari, P. Ferrari (F. Milano). — C.

Zacchetti, 11 'Ricciardetto' di .\. Forteguerri (F. MnffaV
— K. Bertana, La pauia nei l'ronicssi Sposi (M. l'orena).

— V. Tria, Un vcscovo molisano del scc. XVll, apoKigista
della religioue, poeta, imitatore del Parini (S. Boccu). — C.

Levi, Letteratura drammatica (F. Milano). — X. Quarta,
Di che e reo Tgolino secondo Dante (M. Porena).

Liter. Centralblatt 14/15: -Itz-G., Adan de le Haie le Bochu
d'Aras. Canchons und Partures. hrsg. v. Rud. Berger. —
Ldw. Pr.. Murray. The Evolution of Engl, lexicography. —
M. K., Goethes Werke, Hrsg. v. K. Heinemann. I. — 16:

P. F., Stein, Untersuchungen über _ die Proverbios Morales
von Santob de Carrion. — -nn-. Olsen. Um Kristnitökuna
arid 1(X)0 og tildrög hennar. — 1., Geiger. Das junge Deutsch-

land und die prenssische Censur, — 17: W. K.. Sykes. Fiench
elements in middle English. — F. Kl.. Müller. Untersuchungen
über die Namen des nordhumbr. Liber Vitae. — .T. v. Gersten-

bergk, Ottilie von Goethe und ihre Sohne Walther und Wolf.
— 17. Beil.: K. Berger. Kühnlein. Otto Lndwigs Kampf
gegen Schiller : Weitbrecht, Schiller und die deutsche tJegen-

wart: Berendt. Schiller-Wagner: Ein Jahrhundert der Ent-
wicklungsgeschichte des deutschen Dramas. — 18: -Itz-G.,

Das altfranz. Rolandslied. Krit. .\usgabe besorgt von E.

Stengel. — Ldw. Pr.. Kellner. Shakespeare. — A. Th.. Glaser,

Woher kommt das Wort .Kirche" V — 19: Vossler. Poetische

Theorien in der ital. Frührenaissance. — M, K., Bach. Ge-
dichte. Hrsg. von Jul. Reinwarth.

Deutsche Literatorzeitung No, 12: Boock. Methodik des

deutschen Unterrichts in den unteren und mittleren Klassen
höherer Lehranstalten: Ders.. Hilfsbuch für den Unterricht

in der deutschen Grammatik für höhere Lehranstalten, von
Ellinger. — Ch. Mills Gayley and Fred Newton Scott, an
introductiou to the raethods and materials of literary cri-

ticism. 1: the bases in aesthetics and poetics. — Novalis'

Schriften hrsg. von Heilborn: Heilborn. Novalis der Ro-
mantiker, von C. Busse. — Churchill. Richard the Third
up to Shakespeare, von Holthausen. — Voretzsch, Die
Komposition des Huon von Bordeaux, von Suchier. — No. 13:

Henry. Le dialecte alaman de Colmar. von Martin, —
Martinen che, la Comedia Espagnolc en France de Hardy
ä Racine, von Ph. .\. Becker. — No. 14: Reichel, Ein
Gottsched-Denkmal, von Muncker. — Skeat. The Chaucer
Canon, von Kaluza. — Herzog. Materialien zu einer neu-
provenzalischen Syntax, von Ebeling. — No. 15: Karsten,
Studier öfver de uordiska spriikens primära nominalbildniug,
rr. von Heusler. — Schlösser. Kameaus Neffe, von Wit-
kowski. — Federn. Dante, von Frey. — No. 16: Brey-
niann. Die neusprachliche Reformliteratur von 18!J4— 9i).

von Koschwitz. — Klenz. Die Quellen von Joachim
Rachels erster Satire: das poetische Frauenzimmer oder böse
Sieben, von Pariser. — Hagen. Der (iral. von Wechsler.
— Pomezny, (irazie und Grazien in der deutschen Literatur
des 18. Jahrb.. von R. M.Meyer, — Fränkel. Romanische
insbes. italienische Wechselbeziehuniren zur engl. Literatur,

von Aronstein. — Dante, la Divina Commedia. conim. da
G. .\. Scartazzini. I*. von Wiese. — No. 18: Chuquet,
6tudes de litterature allemande. I*: Serie, von Walzel. —
Diederich, Alphonse Daudet, sein Leben und seine Werke,
von Ransohoff. — Morf, Deutsche und Rom.anen in der
Schweiz, von Fischer,

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in

Wien, Phil.-hist. Klasse 1901. No. 12: Ant. E, Schönbach.
Mitteilungen aus altdeutschen Hss. 7: I)ie Legende vom
Engel und Waldbruder.

Neuphilol. Centralblatt 15. 4: Faust. Das ältere englische
Schauspiel in Nachbildungen. — Reform der franz. Recht-
schreibung.

Neue Jahrbücher für das klass. Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur VII. VIII. 2: (t. Ladendorf,
dswald voll Wolkenstein. — W, Hoppe, Das Verhältnis
.Ican Pauls zur Philosophie seiner Zeit.

Gymnasium 19, 7: Büseh, Zum Grundgedanken zweier
Balladen Schillers.

Zs. für die Österreich. Gymnasien 52, 3: W, Duschinsky,
Ucber die Quellen von Kleists Prinzen von Homburg. —
v, Weilen, Ehrhard. Le theätre en Autviche : Franz (irill-

parzer, — Friedwagner, Morf, Geschichte der neueren
franz. Liter.atnr. I. — Ders., Welter. Fred. Mistral.

Monatsblätter, hrsg. von derGesellschaft für Fomniersclie
Geschichte und Altertumskunde l!H)l). 8: Die Rolle der

Tischler zu ColliiTg (von 1573. niederdeutsch).

.lahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Klsass-
Lothriugens X\'I: .\dülf Schmidt, Moscheroschs Schieib-

kaleuder; Tobias Stinnners Todesjahr. - K. Martin,
Kleinere Mitteilungen. — F. W. E. Roth, Aus einer Strass-
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borger Sammlung von Volksliedern des 16.—17. .Tahrh. —
Apelles in -\egvpten. Eine latein. Schnlkomödie ans dem
16. .Tahrh von .lak. Micvllns. Deutsch von Theod. Vnipinns.
— H.Menges. Zwei elsassische Kinderspiele.— ß. Henning.
Argentorate.

Jahrbuch der Gesellschaft für Lothring. Geschichte nnd
Altertumskunde XII: Hoffmann. Lant- nnd Flexions-

lehrn 'kr Manilart der Moselgegend.

Mitteilungen des Vereins für hessische Geschichte und
Landeskunde ISSO: Dithmar. Xiedersächsisches Volkstum
zu .Niederhr^Sfü.

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für
Geschichte und Knnst XX. In. 2: Körber u. Behaghel,
Althochdentsche .Steininschrift.

Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbürgische
Landeskunde XXIV. 3: .>chullerns. Zur deutschen Helden-
sase [>i'^rri' h in KizAS chronica Hungarorum).

Egyetemes philol. közlöny Bd. 24. 1: .\. Schnllerus. l'eber

Volkspoesie und volkstümliche Poesie.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde V. 1: 11. E.

llarriage und .lohn Meier. Volkslieder ans dem Kanton
Bern. — M. L. Conrthion. Contnmes de la vallee de
Bagnes. — E. A. .Stückelberg. Notizen aus dem Urseren-
thal. — B. Reber. Pestverordnnngen fiir die Schnlen nnd
den gemeinen Mann ans dem Ende des XVI. .Tahrh. — A.
Bnrckhardt, Ein Zauberfall von 1.S99. - E. Hoffmann-
Krayer. Polyphem in der bretonischen Sage.

Allgemeine Schweizer Zeitung Xo. 141— 146: .IM.. T'nser

r.asler-I'ialek-t.

Monatsschrift für Gottesdienst und kirchl. Knnst 6, 1:

Nelle. Lavater als Liederdichter.

Preussische Jahrbücher -\pril: Fei. Kosenberg. Alb. Waag.
Bedeutunizsf ntwickluna unseres Wortschatzes.

Monatsblätter für deutsche Literatnr ö. 7: A.Wünsche,
Schillers Plan einer Friedericiade.

Das lit. Echo .H. 14; 31. von Waldberg, Gottsched als Er-

zieher.

Die Gegenwart .')8. 15/16: Eng. Reichel. Gottsched-Nar.h-
klänu-r im Faust. Eine (ioethebetrachtung.

Allgem. Zeitung Beilage 80; K. Woerner. Goethes Faust
erklart von .1. Minor. — ><4; G. Kentenich. Zn Shake-

speares Hamlet. — 91; (). Harnack. Die Entwicklungs-
geschichte des deutschen Dramas im 19. Jahrh. — Franz
Muncker. Eine neue Biosraphie Bürgers.

Magdebnrgiäche Zeitung. Blatter für Handel, (jewerbe und
soziales Leben (Beiblatt 19CH». Xo. 44 — 46; Die französische

Sprache in Elsass-Lothringen. von einem ElsSsser.

Mnseiun IX. 3; Talen, van Malssen. Het leven der taal.

inzonderheid dat van het Xederlandsch. — (Jallfee. Pachaly.

Die Variation im Heliand. — Symons. Deutsche Lieder-

dichter des 12.— 14. Jahrh. hrsg. von Bartsch*. — Koster.
Richter. Percy Bysshe Shelley. — Salverda de Grave,
Bourciez. Precis histor. de phon^tiqne frani;aise'.

Gids .\pril; .\. G. van Hamel. Fransche spraakkunst I. Het
tolerantie-edict. — W. G. C. Byvanck. Inleiding tot Shake-
speare's Hamlet V.

Kederland .\pril: .Tan ten Brink. Een gerestanreerde roman
( Le roman de Tristan et Isent. tradnit et resianre par .Tos.

k-dier").

The Athenaenm 3830: Newly discovered docnments of the

Elizabethan and .lacobean periods. I. Letters and docnments
of George fhapman. — 8.S31: ijiraud. Essai sur Taine.

son iTuvre et son inllnence. — Ncwley discovered docnments
of the Elizabethan and .Tacobean periods II: l.etters of

(ieorge Chapman and Ben Jonson. — Flower. The trou-

l'adoars. — E. Stock. The tirst edition of the Pilgrim's

I'roLTcss. - HS.32: Mrs Stopes. Shakespeares family. --

I'obell. Newly discovered docnments of the Elizabethan
."•1 .Tacobean period.s III; Letters and docnments by G,

nan Forts, in 3H3;^ . — Haverfield. Henry of Hun-
:in and (ieoffrey of Monmonth. — Nicholson. The

• irian legend, a Persian parallel. — 3833: Lord Byron.

1 r-.rs and Journals V. ed. Prothero. — Ch. S. Stopes.
Sliakesp'-are's familv.

The Academy l.VJi): Hastines. Le th^ätre fram.ais et anglais.

— Poor Kcats' - lölO: Mrs. Stopes. Shakspearcs family,

— The spelling of Knclish.

Kevne critique 14; L. Pinean. (Jrettis saira .\smnndarsonar.

hrSL'. V. botr: Die Gantrekssaga In zwei Fassungen von

Wilh. Ranisch. — F. Piqnet. Burdach. Walther von der

Vogelwejde. - \. Jeanroy. W. A. Xcilson. The origins

and sources of the Couii of Lore. — E. Bourciez. Philippide.

Feber lat. und roman. Wortaccent. — Ders.. .Anglade. Notice

snr nn livre de comptes de Feglise de Fournes f.\ude) : Notes

Lanjruedociennes. - Ders.. Koschwitz.Anleitungzum Studium

der franz. Philologie. — P. Brun. Le Bidois. La vie dans

la tragedie de Racine. -- lö: Ch. Dejob. Bacci. Vita di

Benvennto Cellini : testo critico. L. Eouanet. Comedia
de Calisto y Melibea. Keimpresirm publ. por R. Fonlch6-

Delbosc: La vida de Lazarillo de Tormes. y de sus fortnnas

y aduersidades. Restituciön de la ediciön principe por R.

Foulche - Delbosc. — P. Brun. Martinenche. La Comedia
espatrnole en France. — E. Bourciez. Schuchardt. T'eber

die Klassilikation der roman. Mundarten. Ch. J.. Graf zu

Solms- Laubach. Weizen und Tulpe und deren (ieschichte.

— 16: P. Lejay. Corpus glossariornm latinorum vol. VI.

— H. Chamard. Jfathurin Regnier. Macette (Satire XlII)

publ. et commentee par Ferd. Bninot et P. Bloume . L.

Foumiols. G. Peyre et .\rmand Weil. — 17; E. Bourciez.
Chabert. Marcellus de Bordeaux et la Syntaxe fran?aise. —
F. Piquet. Gusinde. Neithart mit dem Veilchen; Euling.

Studien über Heinrich Kaufringer.

Revue des cours et Conferences IX. 23; E. Fagnet.
Voltaire poete; La 'Henriade' po^me philosophiqne. — H.

Fouquier. Le th^ätre de Kotzebue : Misanthropie et Re-

pentir. — V. Girand. Un Uvre r^cent snr Joachim du
Bellay iTI. Chamard. J. d. B. 1522-1.560. Lille. Le Bigot).

— 24: F. Fagnet. Voltaire poete ; La 'Henriade' po6me
anti - catholique et politique: le style. — V. (Jiraud. T'n

philosophe politique ; Emile Fagnet. — 25: H. Lichten-
berger. Les drames symholiques d" Ibsen : Hedda iTabler.

— 26: E. Fagnet. Voit.-iire philosophe. — M. Sonriau,
I'ne aventure de Bernardin de Saint-Pierre ä 1" He de France

:

I. Souvenirs de Pologne. n. Monsieur et Madame Poivre.

III. Le Roman. IV. '"onclusion. — G. Lanson. Les 'Discours'

de Corneille. — 27: P. MoriUot. Le paysage alpestre dans

'Jocelyn'. — Henri Lichtenberger. Les drames symboliqaes

d' Ibsen ; Solness le constmcteur. — G. Lanson. Les 'Dis-

cours' de Corneille IV.

Revue pol. et litteraire 11; F. Gregh. Victor Hugo fianc«.

— P. .Monceaux. Pastcur d'apres un livre recent (von

Vallery-Radoli. — H. Frichet. I'ne education aristocratique

au XVIII* siecle (Lettres de Lord Chesterfield ;i son filsi.

— 12; V" de Spoelherch de Lovenjonl. La genese d'nn

roman de Balzac, les Paysans suitei. — 13; La uenese d'nn

roman (fini. — L. Seche. Les idfes religieuses d' .\lfred de

Vigny. — E. Fagnet. Le Fantome de M. Paul Bourgef.
— Xo: M. Salomon. Psychologie de l'amonr an XIX= siecle.

— F. Gresli. Les reuvres posthnmes de Maapassant.

Annales du Midi ^30. .\vril lilOl: H. Teuli6 et V. Rossi.
L'Anthologie proven<;aIe de Maitre Ferrari de Ferrare (Forts.).

— L. Rigal. Durand de (iros. Notes de philologie rouergate.

Revue du Midi 190<J. 12; E. Bondurand. Les Narbonnais-

chanson de geste (S. 916—9.32: über Suchiers Ausgabei.

Amiales de la faculte des lettres de Bordeaux et des

nniversites du midi i' strie. ,\X1II= anm-f. Bulletin

Italien I. 1: H. Hanvette. Fne confession de Boccace: '11

Corbaccio'. — E. Bonvy. 'Zaire' en Italic. — A. Morel-
Fatio. 'O cacciati del ciel. freute dispetta' Inf. IX. 91).—
H. Hanvette. Notes snr la phonftique de l'italien moderne.
— Besprechungen; Oriol, .\rte. scienza e fede ai giorni di

Dante; Conferenze dantesche. — Paoli. Dante. La Divine

Com^die. Trad. en vers francais p. Am. de Margerie. —
Merimee. Croce. illustrazione di un canzoniere manoscritto

italo-spatmnolo del sec. XVII. — Hanvette. Monnier. Le

l^nattrocento.

Memoires de la Societe scientiflqne et litteraire d'.Alais

1.H9.4. S. 101— 211; (i. Haon. Le discours langnedocien

I Dial. V. .\lais .

Nnova Antologia 16. Dcc: G. Cardncci. .\ proposito daltri

sonetti di G. Parini. — 16. Febr.; P. Bcllezza. Manzoni

e Verdi. — 1. Miirz; B. Znmbini. Attraverso lo 'Zibaldone'

del Leopardi.

Rassegna hibliogrnflca della letteratnra itallana VIII

11. 12; E. l'r za. II Tasso e il linizot. — R Trnffi. La

prima rapprcsentazione dtl 'Pastor Fido' e il teatro a Crema
nei secoli XVI e XVII. - IX. 1. 2; F. C. Pellegrini.

I.nno e lalfro Purg. .\I. '.»9) — A. Salza. 1>. Barlacchi

araldo. attore i- scapigliato riorentino del sec. XVI.

RivisU d'italia III. 11: M. Scherillo. Matelda svelata. —
IV. 1: G. ("hiarini. Dante c nna visione inglese del Tre-
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cento (Chaucers Hons of Fame). — 2: F. Torraca. Su la

piü antica poesia toscana.

Rassegna pngliese XVII. 11: F. Vismara. Capaneo nel-

l'oritrinale classico e nella copia dantesca.
Rivista abbrnzzese XV. 11: L. Savorini. La leggenda di

Griselda. — E. Brambilla. Alcune note intorno a un cod.

di prose e rime ascetiche Tolgaii. — D. Piovenzal. Due
noticine dantesche. — 12: D. Santoro. Della Tita e delle

opere di P. P. Parzanese. — 3: A. Pellegrini. LEneide
di Virailio volgarizzata secondo un nuoTo cod. del sec. XIV.

Rassegna Nazionale 16. .Tan.; R. Fornaciari, II canto
XVIII deir 'Inferno'.

Xeu erschienene Bücher.
Miscellanea Linguistica in onore di Graziadio Ascoli. l'n

vol. in i" di pp. VIII-626 su carta a niano con ritratto del
Prof. Ascoli. L. 40 Turin, Erm. Loescher Verlag. I Darin
u. a. : Giac. Ulrich. II Favolello del geloso. ~ P. Marchot.
Deux etymologies. — G. Paris. Ficatum en roraan. — H.
Snchier. Kleine Beiträge zur Eomanischen Sprachgeschichte.— ('. Salvioni. Etimologie. — J. Cornu. Estoria Troväa
acahada era de mill et quatroQentos et onze annos (l.S73i.

— P. E. Guarnerio. Xnove postille sul lessico sardo. —
C. Nigra. II dialetto di Viverone. — G. Gröber. Eine
Tendenz der französischen Sprache. — Cesare de Lollis.
Dell-A in qnalche dialetto abruzzese. - Pio Rajna. La
lingua cortigiana. — F. Gar I and a. Sul dialetto" biellese
nella valle di Strona. — .1. Dyneley Prince, Themodern
Dialect of the Canadian Abenakis. - J. Schmidt. 'MC^o'i-
risico. - P. G. Goidanich. Intorno al dialetto di Campo-
hasso. — W. Meyer-Liibke. Etymologisches.— S. Pieri,
Appunti etimologici. — G. deGregorio. Etimologie. — E.
G. Parodi. II lipo italiano aliäre alfggia. — E. Gorra.
L'Alba bilingue del codice vaticano Regina 1462. — C.
Michaelis de Vasconcellos. Yengo (Engoi — Enguedat— Engar. — V. Cr es ein i. Del! autico frammento epico
bellunese. — L. Biadene. Note etimologiche.]

01tusze«-ski. \\'.. Psychologie und Philosophie der Sprache
Berlin. Fischer. 70 .S. 8°.' M. l.öll.

.Schrader. 0.. Keallexikon der indogermanischen Altertums-
kunde. Grundzüge einer Kultur- und Völkergeschichte Alt-
europas. 2. Halbbd. gr. 8». XL u. Sp. Slil—1048. Strass-
burg. Trübner. M. 13.

Thunib. A. und K. Marbe. Experimentelle l'ntersuchungen
über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen .Ana-
logiebildung. Leipzig. Engelmann. IV. 87 S. 8°. M. 2.

.\dler, M.. Volks- und Kinderlieder gesammelt und erläutert.
Progr. Halle 1901. 29 .<. 4».

Aliskewicz. A.. Fr. Hebbels ästhetische Ansichten. 46 S.
8». Progr. Brody.

Arnold. Roh. F.. Schillers draniat. Xachlass. Sammhing ge-
meinnütziger Vorträge. Xo. 270. Prag.

Bernt. .\.. Ein neuer deutscher Psalter vom .Jahre 1373. Zu-
gleich als Beitrag zur Kenntnis deutschböhmischer Mundart
im MA. S.-A. Prag. 32 S. 8».

—
. Eine neue Bibelübersetzung des U. .Tahrh. S.-A. Prag.

40 S. 8».
^

Biese. A., Goethes Tasso ein Dichterbild. Goethes Faust ein
Mtnschheitsbild. Progr. Neuwid. 23 S. 8^

Block. .1.. Beiträge zur Kritik und Erklärung zweier Kreuz-
lieder Walthers von der Vogelweidc. Progr. Stralsund
29 S. 4».

Boehm. ll.
. Die Volkshymnen aller Staaten des deutschen

Reichs. Beiträge zu einer Geschichte über ilire Entstehung
und Verbreitung. Progr. Wismar. 81 S. 8°.

Bronisch. P.. Die slav. Ortsnamen in Holstein und im Fürsten-
tum Lübeck. I. Progr. Sonderburg. 14 S. 4».

Hühring, Das Kürenberg-Liederburh nach dem gegenwärtigen
Stande der Forscliung. 2. Teil. Progr. Arnstadt. 27 S. 4».

Cermenati. Mario, .Srhiller e le Alpi. Torino. Club alpino
ifaliano edit. aip. G. I". Cassone succ. (i. Candelettii. 191K).
8°. p. 31. lEstr. dal liollettino del club alpino italiano pel
VMV.i. vol. XXXIII. n» ce.j

Daniel. Die Entwicklung des deutschen Minnesangs vor
Walter von der A'ogelweide. I'rogr. Coburg. 26 S. 4°.

Heile. G., Klingers und (irillparzers Medea mit einander und
mit den antiken Vorbildern dis Euripides und Seneca ver-
glichen. Progr. Erfurt. 31 8. 8».

Diebitsch. F.. Die Führung der Handlung in .Schillers Braut
von Messina. Progr, Neustadt (Dberschles.l, 16 S, 4".

Elschner. Zur Erklärung des Namens Magdeburg. Progr.
Schmalkalden. 21 S. 8°.

Engel. F., Spuren Shakespeares in Schillers dramatischen
Werken. Progr. Magdeburg. 24 S. 4°.

Faustbücherei. Neudrucke zur Geschichte der Faustsage,
hrsg von Doz. Dr. Alex Tille. I. 0. Heft. gr. 8°. Berlin,

E. Felber. M. 5. [1. 6: Tille. AI.. Die Faustsplitter in

der Literatur des 16. bis 18. .Tahrh.. nach den ältesten Quellen
hrsg. 6. Heft. XLVIII u. S. 977 - 1152, 1900.1

Flaschel. U,, Unsere griech, Fremdwörter. Progr. Heuthen.
79 S, 8°,

Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, Hrsg. von
F. Muncker. XVIII. gr. 8». Pr. 2.25. [XVIII: Kilian. E..

Der einteilige Theater-Wallcnstein. Ein Beitrag zur Bühnen-
geschichte von Schillers Wallenstein, VII. 100 S. Pr. 2.25.]

Friedrich. W„ Die Flexion des Hauptworts in den heutigen
deutschen Mundarten, (üessener Diss. 6(5 S, 8°.

Fridijiifs saga ins froekna. Hrsg. v. L. Larsson. = Alt-

nord. Saga-Bibliothek Heft 9. Halle". Niemeyer. 8°. M. 2.

(tabriel. A.. Friedrich von Heyden mit bes. Berücksichtigung
der Hohenstaufendichtungen. Bresl. Diss. 51 S. 8°.

Geilers von Kaysersberg 'Ars morieiidi' aus dem .lahre 1497,

Nebst einem Beichtgedicht von Hans Foltz von Nürnberg,
Hrsg. u. erörtert von A. Hoch. Freiburg. Herder, XIII.
111 S. M, 2.40. = Strassburger theolog. Studien IV. 2.

Goethe's Faust am Hofe des Kaisers. In 3 Akten für die

Bühne eingerichtet von J. P, Eckermann. Aus Eckermanns
Nachlass hrsg, v, F, Tewes. Berlin. G. Reimer. 8". XVI.
129 S. M. 2':40.

Gonibert, A.. Bemerkungen zum deutschen Wörterbuch (Forts,),

24 S, 4°, Progr, Breslau,

Grigorovitza. E., Die Quellen von Cl. Brentanos 'Gründung
der Stadt Prag", Berliner Diss, 42 S. 8°.

Grundriss der germanischen Philologie. Hrsg. von H. Paul.

2. Aufl. I. Bd. 6. iSchluss-iLief. gr." 8». XX. S. 1233-1620.
M. .5. n. Bd. 1. Lief. gr. 8». S. 1—256. Strassburg,

Karl .T, Trübner. M. 4.

Heyne, Mor., Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer von den
ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrh. IL ßd,

I'as deutsche Nahrungswesen. Mit 75 Abbildungen im Text.

Pr. M. 12. Leipzig. S. Hirzel. [Inhalt: Erzeugung: Das
.\ckerland. Bestellung. Säen und Ernten. Hausland und
(rarten. Weinbau. Wiese und Wald. Viehzucht. Bienen.

Hund und Katze, .fagd und Fischfang. — Bereitung:
Mahlen und Backen. Fleischverwertung. Eier. Milchwirt-

schaft. Pflanzenkost. Gegohrene Getränke.]
Hillscher. A.. Die Verfasserfrage im ahd. Tatian. I. Progr.

Posen. 43 S. 4».

Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte.

Mit besond. Unterstützung von Erich Schmidt hrsg. von
.Tul. Elias, Max Osborn, Wilh. Fabian. A. Alt. 9. Band.
.1. 1898. 1. AbtIg. Lex. 8». 160 S. Berlin. B. Behr's Verl.

M. 8.

K ante 1. H.. Das Plattdeutsche in Natangen. IL Teil. Progr.

Tilsit 28 S. 4».

Kelle, .loh.. Ueber ein in Wallerstein aufgefundenes Bruch-
stück der Notker'sclien Psalmenübersetzung, [Aus .Sitzungs-

berichten der k. .Akademie der Wissensch.'] gr. 8°. 12 S.

Wien. ('. Gerold's Sohn in Komm. M. — .30,

Kulin, K.. Verhältnis der Dezemberbibel zur Septemberbibel.

Kritischer Beitrag zur (beschichte der Bibelsprache M Luthers.

Mit einem Anhang über .loh. Langes Matthaeusübersetzung.
Diss. (ireifswald 1901. 82 S. 8»,

K u h n s , Oscar, The Geriuan and Swiss Settlements of Colonial ,

Pennsylvania: A Studv of the so-called Pennsylvania Dutch.

New -York. Holt i^i Co" 273 S. 8».

Martens. .\.. Untersuchungen über Wielands Don Sylvio mit

Berücksichtigung der übrigen Dichtungen der Biboracher

Zeit. Diss, llalle 1901. 132 S. 8".

Müller. R.. Beiträge zur (ieschichte des Schultheaters am
(iyinnasium .losephiiium in llildesheim. Progr. 1901. 70 S. 4°.

Nibelunge. Der. Noth uml die Klage. Nach der ältesten

leberlieferung hrsg. von Karl Laihmann. 12. Abdr des

Textes. S". 297 S. Berlin, (i. Keimer, M, 1.50.

Palander. IL. Der französ. Kintluss auf die deutsche Sprache

im 12. .lahrh. Helsingfors. 13i> S. H". [S.-.\. 'Memoires de

la Sü-ifte NV'o-philologi(|ue ä Helsingfors' Bd. III
]

Pautsch, O., (irammatik der Mundart von Kieslingswalde.

Ein Beitrag zur Kenntnis des glätzischen Dialekts. I, Teil.

Lautlehre. Diss. Breslau 1901. 31 S. 8».
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Reinecke, ().. Das Enjambement bei Wolfram von Eschen-
bach. Protrr. Kudulstadt 1901. 8:-i S. 8».

."^cheffer, Th. v.. Pie rmarbeituns; der (xoethe'schen (iedifhte

für die erste (Tesaiiitausoabe von (ioethe's Werken vom .Lihre

17S7--90. (Bd. S. Wien und Leipzit; bev .1. Stahol und H.

J. (TÖschen. 1789.1 Diss. Freibur^r' 1901. IHO S. 8».

Schlüter, V.. Studien über die Reimtechnik Wielands. Diss.

Marburg 1900. (iö 8. 8«.

Schneider, F.. Schiller's Entwioklunf(Sgang und die Bedeutunu-

der Kenntnis desselben für das Verständnis seiner Werke.
I. Teil: .lugeudzeit und .lugenddrameu. I'rogr. Friedeberg
1901. 18 S. 4».

Schönbacli. \. E, Mitteilungen aus altdeutschen Hand-
schriften. 7. Stück: Die Legende vom Engel und AVald-

bruder. [Aus: ...Sitzungsbcr. der k. .\kad. der Wisseusch."]
gr. 8". 1)3 8. Wien, ('. Gerold's Sohn in Komm. 1901. 31. 1.40.

Schoof, W.. Die deutschen Verwandtsehaftsnamen. Ein Bei-

trag zur vergleichenden Wortkunde. Diss. Marburg 191H).

76 S. 8'-.

Schultz, Fr., .Joseph (jiirres als Heransgeber. Literarhistoriker.

Kritiker im Zusammenhange mit der jüngeren Komantik.
Diss. Berlin 1900. 46 S. 8».

Schwend, A.. Lautlehre der Mundart von Oberschopfbeim.
Diss. Freiburg 1900. 40 S. S».

Thoene. K. I'eber .lohn Brinckmann als hoch- und nieder-

deutschen Dichter. Teil L Froß-r. (iumbinnen 1901 27 S. 4°.

Todt, K.. Goethe und die Bibel. Progr. Steglitz 1901. l;-5 8. 4».

Wartenegg, W. v., Erinnerungen an Franz Grillparzer.'

Wien. Konegen. 63 S. 8". M. 1.50.

Werner. R.. Richard Wagner's dramatische Werke in franz.

Febersetzung. L Teil. Progr. Berlin 1901. 26 8. 4».

Bosworth. .1.. A ('ompendioUs Anglo - 8a\on and English
Dictionary. New ed. 8vo. London. Gibliings. 12/

Burkart. E. . Stephen Hawes' 'The Pastime of Pleasure'

AUegorical Poem, written about lö06. first printed b_vW.ynk.vn
de Worde 1509. Ciitical Introduction to a propnsed new
Edition of the Text. I>iss. Zürich 19(X). 60 8. 8».

Dünn. W. A.. Thomas de Quincey's relation to (ierman
litterature and philosophy. Strassb. Diss. 136 S. 8».

' Eichhoff. Th.. Keats' Briefe in ihrem Wert für die Cha-
rakteristik des Dichters. Marb. Diss. 78 S. 8". [S.-A. aus
der '.-inglia'.]

Eichingcr, K., Die Tro.jasage als Stoffquelle für .lohn Oower's
Confessio Amantis. Diss. München 1900. 74 8. 8".

Emare. Edit. by A. B ,Gough. Heidelberg, Winter. XI.
39 S. 8°. M. 1.20. = Old and middle English Texts ed.

by Morsbach and Holtlniusen. 2.

Engler. H.. Quelle und Metrik der mittelenglischen Romanze
,Dukc Rowlande and .Sir dtuell of Spavne". r)iss. Königs-
berg 1901. 73 S. 8°.

Ford, R. . vagabond songs and ballads of Scotland. With
many old and familiär melodies Ed. with notes. 2nd.
series. London, (iardner. 278 S. 8°.

Forschungen, anglistische. Hrsg. v. ,1. Hoops. 2.-4. und
7. Hft. ,gr. 8». Heidelberg. Winter M. 10.20. [2: Hittle. E..

Zur Geschichte der altenglischen Präpositionen 'mid' und
'wiiP mit Berücksichtigung ihrer beiderseitigen Bezielinngeii.

Vir. 184 S. M. 4.80. — 3: Schenk. Th.. Sir Samuel (iarth

und seine Stellung zum komischen Epos. IV. 114 S. M. 3.

— 4: Feiler. E.. Das Benediktiner -Gftizium. ein altengl.

Brevier aus dem 14. Jahrh. Ein Beitrag zur Wulfstanfrage.
Vll. 81 S. M. 2.40. — 7: Round. L.. The Gomparison of

.•\djectives in English in the X\'. and the XVL centurv.
8». M. 2.40.1

Gervais. F. P.. Sliakespeare not Bacon. Sonic Arguments
from Shakespeare's ("opy of Florio's Montaigne in the l'ritish

Jluseum. 4to. London. Unicom Press. 7/6

firumbine. H. ('.. An Introdnction to ..The Misfortunes of

Arthur-. Diss. Münclien 1900. 52 S. 8".

Haber, .f., .lohn Heywood's .The Spider and the Flie'. Ein
Kulturl)ild aus dem 19. .lahrh. Diss. München o. .1. .34 S.

8'.

Iliiffinann. A.. Laut- und Formenlehre in Reginald Pecock"s

liepressor. <ireifsw. Diss. 68 8. 8".

Hnch, Fr.. Leber das Drama: The Valiant Scot by .1. W.
j

(ient. London 1637, Diss. Erlangen 1901. 29 8. 8».

Kaluza. M.. Histor. (irammatik der engl. Sprache. IL Laut-
und Formenlehre des Mittel- und .Neuenglischen. Berlin,

Fclber. X\I. 380 S. 8».

Kieler Studien zur engl. Philologie. Hrsg. v. F. Holthausen.
1. Otto Pielm. Die Pronomina im Fruhmittelenglischen

:

Laut- und Flexionslehre. 8°. .M. 2.80. - 2. Hugo Schutt.
The Life and Death of .lack Straw. Mit Einleitung und
.\nmerkungen. 8°. M 2.40. Heidelberg. Winter.

Levi. A. R.. Storia della letteratura Inglese dalle origini al

tempo presente. Vol. IL Palermo. Reber. L. 7.

Madert. .\ . Die Sprache der altenglischen Rätsel des Exeter-
buches und die Gynewulffrage. Diss. Marburg 1900. 130 8.8°.

Mathe w. E. .1.. A History of English Literature. Cr 8vü.
pp. 554. London. Macmillan. 4/6

Müller. 1!.. .\briss der Lautlehre des nordbumbr. Liber Vitae.
Teildruck aus L'ntersucbungen über die Namen des nord-
bumbr. Liber Vitae. Baseler Eiiss. 37 S. 8°.

Mnlert. A.. Pierre Corneille auf der englischen Bühne und
in der englischen L'ebersetzungsliteratiir des 17. .Lahrh.

Diss. München 1899. 35 S. 8».

Murray. J. A. H.. New English lUctionary on liistorical

principles. L—Lap. London. Frowde. 4°. 2 sh. 6 d.

Xissen. P.. .Tames Shirley. YAn Beitrag zur englischen Lit-

teraturgcschichte. Progr. Hamburg 1901. 26 S. 4°.

Skeat. A\'alter W.. .-V conrise etymokigical dictionary of the
English Language. New Edition re-written and re-arranged.
Oxford. Clarendon Press. XVL (i63 S. 8».

Spencer. V.. Alliteration in Spenser's Poetry. Discussed and
compared with the .A.lliteration as emploved bv Drayton and
Daniel. 2 pts. Diss. Zürich 1900. 144 S. "S".

Sprenger, R.. Ueber die Quelle von Washington Irvings Rip
van Winkle. Pmgr. Northeim 1901. 14 S. 4».

Stewart. C. T., Grammatische Darstellung der Sprache des
St. Pauler Glossars zu Lukas. Diss. Berlin 1901. 44 8.8».

T ach au er, .L, Die Laute und Flexionen der .Winterney-
Version' der Regula S. Benedicti. Diss. Würzburg 1900.

55 S. 8».

Thorndike. Ashley H.. The Influence of Beaumont and
Fletcher on Shakspere. Worcester. Mass.. Press of Oliver
B. Wood. VIII. 177 S. 8".

Vordieck. A., Parallelismus zwischen Shakespeares Macbeth
und seiner epischen Dichtung Lucrece. Progr. Neisse 1901.
.36 S. 8».

Wohlrab, Aesthetische Erkliirung^von Shakespeares Hamlet.
Dresden, Ehlermann. M. 1.50.

Ausgaben und .Abhandlungen aus dem Gebiete der roman.
Philologie. Veröffentlicht v. E. Stengel. 11. Heft. gr. 8°.

Slarburg. N. ti. Elwert's Verl. [11: Sprachdenkmäler, die

ältesten französischen. Genauer .\bdruck. Bibliographie u.

vollständ. Glossar, besorgt v. E. Stengel. 2. Anti. 58 S.

M. l.tiO. [Die Wiedergabe der handschriftl. Texte hat einige

nicht unwichtige Einzeländerungen erfahren und die bibl.

.\ngaben sind ergänzt worden. Das diesmal beigefügte voll-

ständige tilossar wird den Studierenden sehr willkommen
sein.]

Bacci, Orazio, Lectura Dantis : il cauto XXX delT Inferno
letto nella sala di Dante in Orsanmichele il di 10 di maggio
1900. Firenze, G. C. Sansoni edit. (tip. (i. Carnesecchi e

figli), 1901. 8». p. 38. L. 1.

Bauer. F.. Das Personalpronomen in le pelerinage de vie

humaine von (iuillaume de Deguileville. Diss. Würzburg
1899. 76 S. 8».

Beneducci. Fr.. Scampoli critici. Seconda serie. Oneglia.
tip. lit. eredi (j. (ihilini 1900. 16». p. 157. L. 2. [1. II

Manzoni paragonato a Dante. 2. Noterella demonologica.
3. La pazzia d'Orlando. 4. Notereile manzoniane. 5. Note-
rella dantesca. 6. I'n medico del seicento che guarisce un
tisico. 7. Noterella pariniana. 8. LWlgarotti critico. 9.

Pronostico.]

Boffito, Gius., L'eresia di Matteo Palmieri cittadin fiorentino.

Torino, casa edit. Ermanno Loescher (tip. Vincenzo Bonai,
1901 8», p. (;9.

I
Estr, dal Giornale storico della letteratura

italiana. vol. XXXVII.)
Boner, E. (r.. La toponomastica italiana negli antichi scrittori

tedcschi. Palermo, .\lberto Reber edit. j(stab. tip. Virzin
1900. 8», p. 38. L. 2.

Butler. .'V. .1.. Iiante. His Times and his Work. 2nd ed.

Cr. 8vo. pp. 214. London. Macmillan. .5/

Canzuni siciliani del secolo XVII (pubblicate a cura di S.

Salomone- Marino). Palermo, tip. dei fratelli Vena. 1900.
16». p. 8.

Carbone. Lod. Facezie di Lodovico Carbone ferrarese. editc

con prefazione da .\bd- El -Kader S,alza. Livurno. Raffaello

16
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Giusti edit. iTirenze , tip. di Enrico Arianii liWO. 16°.

p. xrxYJ. 81. L. 2.5Ü. [Eaccolta di raritä storiche e letterarie

diretta da G. L. Passerini, vol. IV.]

Carboni. Cost.. II trinbileo di Bonifazio VIII e la Comedia
di Dante. Roma. Ermanne Loescher e C. (Bretschneider e

Regenberg I edit. (tip. Tiberina) 1901. Iß", p. 111. L. 2.

Ceccon. Ant.. Di Xiccola Villani e delle sne opere. Cesena.

tip. G. Yignnzzi e ('.. 1900. 16". p xiij. 158.

Chevolot. Luden. Wie hat Chateaubriand in seinen späteren

Werken seine früheren benutzt? Ein Beitrag zur Beurteilung

der Technik seiner Kunst. Heidelberger Diss. 117 S. 8°.

Civello dott. Isn.. Studi critici. Palermo. Alberto Reber
edit. (Modica. '^tip. Archimede i . 1900. 8°. p. 267. L. H.

[1. II mondo dello spirito : Amleto, Faust. Manfredo, Can-
salvo. 2. La donna nelle canzoni pietrose. 3. II Peregrino

di .Tacopo Caviceo. 4. Don Giovanni, b. La leggenda di

Fausto. 6. Ancora del romanzo sperimentale. 7. GH eroi

della softitta. 8. S. Francesco d'Assisi.]

t'loran. Timothy. The Dialognes of Gregory the (rreat, trans-

lated Into Anglo- Norman French by Augier. 8°. 84 S.

Strassburg. Heitz. Strassb. Diss.

Cochin. Enr.. Boccaccio. Traduzione di Domenico Vitaliani.

con aggiunte dell' autore. Firenze. (t. C. Sansoni edit. itip.

G. Carnesecchi e figli). 1901. 16». p 109. L. 1. [Biblio-

teca critica della letteratura italiana diretta da Francesco
Torraca. n" 40]

Corbucci. Tit.. Una poetessa umbra : Francesca Turina
Bufalini. contessa di Stupinigi 1544—1641, con note. docn-

menti. alcnne rime inedite e lindice di quelle ritrovate sinora.

Cittä di Castello. stab. tip. S. Lapi 1901. 16". p. 67. L. 1..5Ü.

Cosentino, Gins.. Un teatro bolognese del secolo XVin ; il

teatro Marsigli Rossi. Bologna, tip. A. (iaragnani e figli.

1900. 8». p. 237.

Crescimanno, Tomasi Gugl. . AIcuni poeti alla corte di

Francesco IV di Jlodena : Antonio Peretti . vita e opere).

Agostrno Cagnoli. Ginseppe Tonelli. Palermo. Alberto Reber
edit. (Stab. tip. Virzi). 1900. 8". p. 207. L. .3.

Crescini. V.. Varietä filologiche. I. Di una presnnta testi-

monianza del secolo VII circa il volgare italiano. IL Appunti
Boccacceschi. Venezia S.-A. aus den Atti del Reale Istituto

Veneto di scienze. lettere ed arti. Anno 1900— 1901. Tomo
LX. Parte 2. S. 443-457.

Decurtins. C. Rätoromanische Chrestomathie. 2. Band.
Sursekisch. snbselvisch. 2. u. 3. Lfg. : Volkslieder, Aber-
glaube. Nachträge. [Aus; -Roman. Forschungen".] Erlangen,
.lunge. gr. 8». XX und S. 241-711. M. 17.

Delaporte. P. V.. Etudes et causeries litteraires. 2 Bde.
1 Victor Hugo; Lecomte de Lis!e: Alph. Daudet; L. Veuillot

;

Gresset: (i. Xadand; Pofetes de 89. j Paris u. Lille. Desclee.

De Bronwer et Cie. 237 + 237 Sl 8°.

Dictionnaire. le. de lAcad^mie fran<;oise. dfdie an roi (1694).

publik par P. Dnpont. 2 vol. grand in -8" a 2 col. T. 1"
(A-Li. UI-757 p. et grav. : t. 2 (M-Zi. 717 p. Lille, imprim.
6dit. Danel il901).

Dobschall. (i.. Wortfügung im Patois von Bournois (D^p.

du Doubsi. Heidelberger Diss. IV. 98 S. 8«.

D'dvidio, Franc. Studii suUa Divina Commedia. 1 vol. in

8». 608 S. Mailand. U. HocpU. Fr. 5.

Ferrari, Sev., Lectura Dantis : il canto III del Purgatorio
letto nella sala di Dante in < »rsanmichele il di 31 di gennaio
1901. Firenze. G. ('. 8ansoni edit. (tip. (i. Carnesecchi e

figli«. 1901. 8». p. 46. L. 1.

Filelfo. Fr.. Due autografi inediti. puhlicati a cura di Dom.
firano. Roma. tip. Forzani e ('.. llKll. 8". p. 15.

Foffano. Fr.. L'estetica della prosa volgare nel Cinquecento ;

prolusione a un corso libero di letteratura italiana. detta
nella r. universitä di Pavia il 4 dicembre del liKK). Paria.
Ginseppe Frattini edit. tip. Cooperativai. 1901. 8". p. 41.

Folk-lore. Per il. della Gallura ; ninne-nanne. filastrocche.

giuochi. indovinelli. proverbi. ecc. Jpubblioati a cura di|

(riov. .Mari. Bergamo, Istituto italiano darti grafiche. IIKX).

8». p. 107. L. 2.

Fray-Fournier, A., Le thSätre k Limoges avant, pendant
et apres la Revolution. Limoges, Fssel. 48 S. 8°.

Friedwagner. Mathias. Frau von Staels .Anteil an der
romantischen Bewegung in Frankreich. .S.-.\; aus den ..Verh.

des IX. Neuphilülogentages in Leipzig". Hannover. C. Meyer.
14 .•<. H».

FrittiUi. dott. Ugo. Lorenzo Pignotti favolista : contributo
alla storia della favola in Italia. Firenze. tip. di G. Barbera.
1901. 16°. p. 83.

Cxalzigna. G. A.. Fino a che'!pnnto i commediografi del

rinascimento abbiano imitato Plauto e Terenzio. IL 40 8.
8°. Progr. Capodistria.

'

Gasser. G. E.. L'autoritä letteraria di M. P. Bembo e la

prosa italiana del Cinquecento. Diss. Basel 1899. 51,

IV S. 8».

Gombert de la Garde. L.. Chateaubriand : sa vie, son oeuvre.

In -4°. 326 p. avec grav. Lille, impr. et üb. Desclee. de
Bronwer et Cie.

lirassi. dott. G. B. II 1" volume delle Rime degli Accesi di

Palermo : studio bibliografo-letterario. Palermo. st.ab. tip.

A. Giannitrapani. UKXi. 8». p. 87. L. 2.

Ciröber. G.. Grnndriss der romanischen Philologie. U. Bd.

1. Abteil. 4. Lfg. gr. 8°. S. (i89—944. Strassburir. Karl
•T. Trübner. M. 4.

Guidetti. Gius. . La questione linguistica e lamicizia del-

padre Antonio Cesari con Vintenzo Monti. Francesco Villardi

ed Alessandro Manzoni. nairata coli aiuto di documeiiti

inediti. Reggio-Emilia. tip. di Luigi Bondavalli. 1901. 16».

p. xiiij, 217.^ L. 2.60.

Haussen. F.. Xotas a la prosodia castellana. PuW. en los

'.\nales de la Fuiversidad'. Santiago de Chile. 23 S. 8».

Hercolani. Gaddi Livia. Piccarda Donati (Paradiso. cauto
III) nel 6» centenario della visione dantesca. Potenza, tip.

edit. Garramone e Marchesiello. 19-)0. 8». p. 19.

Hilgenfeld. B.. La correspondance entre Racine et~Boileau.

li: Teil. Progr. Wohlan. 19 S. 4».

Jahresbericht. 7., des Instituts für rumänische Sprache
(rumänisches Seminar) zu Leipzig. Hrsg. von dem Leiter

des Instituts Prof. Dr. Gust. Welgand. "

^r. 8». X. 250 8.

^Leipzig. .1. A. Barth 1900. M. 6.
'^

Kant. Th.. Die .Sprache in Sedaine's Recueil de Poesies. ein

Beitrag zur Cirammatik des 18. Jahrh. Progr. Hamburg.
29 S. 8°.

Karch. Roh., Die nordfranz. Elemente im Altprovenzalischen.
Heidelberger Diss. 1901. 87 S. 8».

Kiessmann. 1!.. Untersuchungen über die BedeutungEleonorens
von Poiton für die Literatur ihrer Zeit. Teil I. Progr.
Bernburg. 26 S. 4°.

Klinger. L.. Leber die Tragödien Casimir Delavignes. III. Tl.

Progr. Waidenburg 1901. 20 S. 4».

Kraus. F. X., Essays. 2. Samml. Berlin. Paetel. 427 S.

8». M. 10. [Darin u. a. folgende .-Vrlikel: Gino Capponi:
AI. Manzoni; Frau von Stael und ihre neueste Biographie;
Rosminis Dantestudien; Leber Francesca da Riminis Worte
bei Dante. Inferno 5, 121— 123)

Kupka. P.. Zur Chronologie und Genesis des roman de la

Rose. Progr. Gardelegen 1901. 29 S. 8».

Leoni, prof. t'mb.. Perche Dante si fa predire il futuro da
CiaccoV Roma. tip. Xazionale di G. Bertero, 19i)0. 8». p. 14.

Leopardi. Giac. Pensieri di varia filosofia e di bella lettera-

tura icon prefazione di GiosuJ' Carduccii. Vol. VII ed ultimo.

Firenze. sncc. Le Monnier edit. (soc. tip. FiorentinaX liHIO.

Liese. Der altfranzösische Roman ...\this et Prophilias" ver-

glichen mit einer Erzählung von Boccaccio. (X. 8.) Progr.
Görlitz 1901. 19 S. 4».

Literaturdenkmäler, lateinische, des XV. u. XVI. .lahrh.

Hrsg. V. M. Herrmann. 15. 8°. Berlin, Weidmännische
Buchh. M. 3. 115; Veterator (Maistrc Patelin» u. Advocatns.
Zwei Pariser Studentenkomödien aus dem ,lahre 1512 und
1532. Hrsg. v. .1. Bolte. XXXII. 122 S. M. 3.]

Loforte-Randi. .Andrea. Nelle letterature straniere. 3' serie.

l'moristi ; Rabelais e Folengo—Sterne- de Maistrc—Töpffer.
Palermo, Reber. 8". L. 2.50.

Looscr. W.. Eine neue Handschrift zum rätoromanischen
Strafgesetz für das (iericbt ob Munt Fulhin von 1688. in-

haltlich und sprachlich mit den bekannten Handschriften
verglichen. Diss. Bonn 1901. 34 S. 8».

Lntzu. Pietro. Due novelline popolari sarde (dialetto cam-
pidanesei . quäle contributo alla leggenda del tesoro di

Rampsinite, re d'Egitto. Sassari, stab. tip. (i. Dessi. 19;k).

8». p. 67.

Macliiavflli. Nie. Due madrigali [pubblicati da] Costantino
Arlia. Firenze. soc. tip. Fiorentina. 19(11. 8°. p. 10.

Maddulena. Edg.. Intorno alla Famiglia dell' .\ntiquario di

Carlo Goldoni. Estr. dalla Kiv. teatrale ital. .\nno 1. Vol 1.

Fase. 5. 6. 7. Napoli. 37 S. ,S".

— — . Uno scenariii inediti). .Messo in Ince. = Sitzungsbcr.
der k. Akad. der WissenscL. in Wien. Phil.-histor. Klasse.
Bd. CXLIII, 16. Wien. C. Gerolds Sohn. 22 S. 8».
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Sladdalena. Edg., Goldoniana. Estr. dal No. 1. 2.. Vol. II..

Anno 191)1 derGiorn. stör, c lett. d. Lig. 7 S. 8".

Maineri. B. E.. La leggenda del Buranro : streghe. follctti

c apparizioiii in Liguria. Firenze. lihr. edit. l'go Foscolo

(tip. di L. Franceschini e (,'.1. 19IK1 Ki". p. xxxv. o(l7. L. H.

Wanzoni. Aless. e Kosmini. Ant. (,'artt'ggio ha .\lessandro

Manzoni e .Antonio Rosnüni. raccolto e annotato da Giulio

Bonola. Wilano. tip. L. F. Cogliati edit.. 1901. 1(5". p. xv.

599. con quattro ritratti e sei facsimili. L. 4.

>Iarsillac. Les vraics origines de la langue frani;aise. >Ses

rapports avec. Tanthropologie et la phvsique du trlobe. Paris.

Schleicher freres. VI. 19ö 8. 8». fr.' 8.50.

Jlartinozzi. Jlario.. Conie fa Dante a vedere nell' Inferno

se e al IniioV : conferenza tenuta alla societä Iiante Alighieri

il 7 giugno 1900. Modena . tip. della .'^ocietä tipografica

antica tip. Soliani, 191)0. 8°. ]i. 24.

Jlasi. Ern.. Matteo Baiidello o vita italiana in un novelliere

fiel Cinquecento. Bologna, ditta Nicola Zaniclielli tip. edit..

1900. IT)», p. 257. L. 8..50.

Jledici. I)e, Lucrezia. Le laudi [pubblicate a cura dij

Guglielmo Volpi. Pistoia. tip. lit. Flori. UKll. 8". p. xxiij. 28.

Jlenendez y Pelayo. M.. Estudios de critica literaria.

Tercera Serie Bartolomf de Torres Naharro y su Propaladia,
El abate Marchena. (Colecciön de escritorcs castellanos.

r. CXVII j Madrid. 8». 888 S. 4 pes.

yer, P.. Xotice dun legendier francais conserve a la Bi-

bliothfque iuiperiale de Saint-Petersbourg. ^1-4". 49 p. et

1 planche. Paris, impr. nationale; libr. Klincksieck. 19(X).

[Tir^ des Xotices et Extraits des nianuscrits de la Biblio-

thi^que nationale et autres bibliotheques it. 8fii.

Miuola. Mario. Manfredi nella Divina l'ommedia : conferenza
tenuta in Lodi il 27 settembre 1900. Lodi. tip. lit. e'. Del-

r Avo. 1900. 8°. p. Ki.

Morel. ('., Une Illustration de lEnfer de Dante LXXI
miniatures du XV. siecle. Heprortuction en phototypie et

description. Diss. Freüjurtr in Schw. XIII. 189 S. und
71 Taf. 8°.

Nosenzo. dott. Dom.. La poesia patriottica e civile di

Ginseppe Regaldi. Varallo. tip. laniaschella e Zanfa. 190O.

Ifi». p. 112. L. 1.

Oliveri. dott. (iaspare. L'imitazione classica e le innovazioni
metriche di (labriello C'hiabrera : nota critica. Girgenti.
stamp. di Snlvatore Montes. 1900. 8». p. 15. Cent. 70.

Paris. G.. Ficutum en roman. 23 .'^. 8°. F:str. dalla Mis-
cellanea linguistica in Onore di (ir. Ascoli. Torin. Loescher.

Pedone. Giulio. II l.ucifero dantesco ed altre conferenze [La,

dolcczza della morte in Leopardi: La ninemonica nelle scuole)

lette nel circolo Achille .Argentino di ,^an-!'.\ngelo de' Lom-
bardi. .\vellino. tip. (iennaro l->rrara. 1900. 16". p. 95.

L. 1.

Pellico. Silvio. Tre lettere dirette al cav. Parenti. console
di 8. M. Sarda a Livorno. pubblicate da Francesco Barisjazzi.

Firenze. tip. di ^. Landi. 19i)L 16». p. 14.

Petrarca. Die Triumphe F'rancesco Petrarcas. In kritiscliem

Texte hrsg. v. ('. Appel. Halle, Nicmeyer. 8". M. 14.

Pillet. .\.. Das Fableau von den trois bossus Menestrels und
verwandte Erzählungen früherer u. späterer Zeit. Ein Beitrag
zur altfranzösischen u. zur vergleichenden Literaturgeschichte.
1. Teil. Hab. Breslau 190L 50 .'^. 8'-.

Pirson. .Tules, La langue des inscriptions latines de la (iaule.

== Bibliotheque de la F'aculte de Philosophie et lettres de
l'universite de Liege F'asc. XL Bruxelles, 1901 . XVI. 828 .•<.

8». fr. 7.50. München. A. Buchholz. M. li.

Poesie notarili del secol<j Xl\'. trutte dall' .\rchjvio di .^^tato

di Bologna e pubblicate da lünaldo .^perati. Bnbigna. Stab.

tip. Zamorani v. .Vlbertazzi. 19(X). 4". p. 11.

Polentz. E.. Die Funktionen des französ. Kelativprunomens
iequel I. Progr. Berlin 1901. 48 S. 4".

Provenzal. Din(j, l)ei sonetti contm il Cosmico attribuiti al

Pistoia. Pistoia (tip. lit. di (;. Florii. 1900. 8". p. 6.

[Estr. dal Bullettino storico pistoiese. anno II. fasc. 4|.

- — . Due noticine dantesche. Teranio. Kivista abnizzese
edit. (tip. del Corriere abruzzes((. 1!NM). H". p. 7. fEstr.
dalla Kivista abnizzese di sciinze. lettere ed arti. liKIO.

fasc. 11.1

l'roverbi e modi proverbiali veneti raccolti cd illustrati con
massime e sentenze di vari autori da Giovanni Bianchi.
Milano. tip. Bcrnardoni di ('. Bibeschini e ('.

. 1901. 16".

p. vij. .308. L. 8.

Kago. Salvatore. Benedctto Menzini e le sue satire : studio
critico. Napoli, l'mbcrto .Morano di Domenico edit. (tip.

Muca), 1901. Ifi». p. 158. L. 2.

Rajna. Pio. La Lingua cortigiana. Estratto dalla Miscellanea
Linguistica in Onore di Graziadio .\sc.oli iTorino, Loescher.)

S 29.-5-3i4.

Ranza. Emilia. Xotizie su la vita e le opere di Lorenzo
Mascheroni. Piacenza. tip. fratelli Bosi. UKII. S°. p. iij. 128.

Scartazzini. (i. \.. Concordanza della Divina (.'ommeclia di

Dante Alighieri. Estratta dalla seconda ed. intieramente
rifatta del volume prinio della Div. Com. riveduta nel testo

e commentata. Leipzig. Brockhaus. 168 S. 8". 51. 3.

Schumacher, Fr., I)ie starken Präsensstämme des Lateins
in ihrer Entwicklung im Französischen, Diss. Kiel 1901.
112 S. 8".

Söderhjelm, \V.. Sagan om Tristan och Iseut. Särtryck ur
Ateneum 2-8, 1901'. 88 S. 8".

Sonetti per la lega di Cambrai. 1508 [pubblicati da A. Jledin].

Padova, tip. dei fratelli (iallina. 1900. 8". p. 24.

Suchier. H.. Kleine Beiträge zur roman. Sprachgeschichte.
9 S. 8". Estr. dalla Miscellanea Liug. in Onore di G. .\scoli.

Toriiio, Löscher.

Svedelius. C.. Was charakterisiert die Satzanalyse des

Französischen am meisten y Särtryck ur Uppsatser i Ro-
mansk Filologi tillägnade Professor P. A. Geijer pä hans
sextioärsdag 9. Aprif 1901. S. 25 56.

Taine. H.. La Fontaine et ses fahles. \h' edition. In-16,

vi-351 pages. Paris, libr. Hachette et Cie. 1901. fr. 8.50.

Tardini, V.. I teatri di Modena : contributo alla storia del

teatro in Italia. II ill teatro .\liprandii. Modena. tip. ditta

G. T. Vincenzi e nipoti. 1900. 8». p. 279-856.

Teza. Fl. Le cinquanta cortesie della tavola insegnate da fra

Buonvicino da Legnano : nota. Padova. tip. (iio. Batt. Randi.
I90t). 8°. p. 17. [Estr. dagli Atti e memorie della r. acca-

demia di Padova. vol. XVI.]
Toldo. prof. Pietro. II sentimento nazionale nel teatro francese

;

prohisione al corso di letteratura francese nella r. universitä

di Torino. Imola. tip. dTgnazio (ialeati e figlio. 1900. 8».

p. 27.

Torraca. F"r., Lectura Dantis : il canto XXVII dell" Inferno,

letto nella sala di Dante in Orsanniichele. Firenze. G. C.

Sansoni edit. itip. (i. Carnesecchi e tigli). 1901. 8". p. 49.

L. 1.

Torresini. dott, .Aldo, Della prohabile etimologia di vuoto e

vuotare. Padova, tip. dei fratelli (Tallina, 19(X), 8">, p, 12.

Valerie, Kaff., Stazio nella Divina Commedia : studio critico

estetico, .Acireale. tip. del XX Secolo. 1901. 8". p. 84.

Vick. E. . Etüde sur l'art po^tique de Boileau. Progr.
Güstrow 1901. 26 S. 4».

Vidossicli, Gins.. Studi sul dialetto Triestino. Estr. dal-

r Archeografo Triestino. X. S. vol. XXIII. 2. 64 S. 8«.

Waechter. .A.. Les sources du Tartuffe de Molifere. Progr.

Erfurt 1901. 16 S. 4°.

Weston. .Tessie L.. The l'.omance Cycle of Charlemagne and
his Peers. iXo. 10. Populär Studies in Mythology, Roniancc
and Folklore.! 16 mo. sd.. pp. 46. London, D. Xutt. 6d.

Wiese, prof. Bertoldo, e Percopo. prof. Elrasmo, Storia della

letteratura italiana. Disp. 5. Torino. Unione tipografico-

editrice. 1900.

Yve-Plessis. R.. Bibliographie raisonnee de Pargot et de la

langue verte en France du XV* au XX« sif'cle. Pr^face de
(iaston Esnault. In-8». 175 p. et 8 pl. Paris, impr. Chamerot
et Renonard; libr. Daragon; lib. Sacquet. 1901. fr. 7.50.

Literarische M i 1 1 e i 1 u ii g: e n , Personal-
n a c h r 1 c h t e n etc.

F'iir den Preis der Ben( kestiftung hat die philos. Facnltät
der l'niversität Göttingen für das .lahr 1904 folgende Preis-

vufgalie gestellt: .Die Facultät wünscht eine historische und
beschreibende Darstellung der neulateinischen weltlichen Lyrik
Deutschlands während des 16. und 17. .lahrli. und im .Anschluss

daran eine l'ntersuchung iles l^intlusses. den diese Lyrik auf

die in deutscher Sprache verfasste Dichtung des 17. .lahrh.

ausgeübt bat. Die ausserdeutschen .Neulateiner, insbesondere

der -Niederlande, werden dabei ausgiebig berücksichtigt werden
müssen ; dagegen liegt die Epigramm<ndichtung und die rein

didaktische Poesie nicht im Rahmen der .\ufgabe\
Der Privatdozent Dr. Berg er in Bonn ist zum ao. Pro-

fessor der deutschen Sprache und Literatur an der Iniversität

Kiel ernannt worden.
1 )er Privatdozent der deutschen Philologie an der Universität

.lena Dr. K. Schlösser ist zum ao. Professor ernannt worden.
Dr. (ieorg Steffens hat sich an der Iniversitiit Bonn für

Romanistik habilitiert, ebenso der bisherige Lektor für Fran-

zösisch, Dr. (iaufinez.
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Preis für dreig-espalteoe

Petitzeile 25 Pfennige.
Literarische Anzeigen. Beila^egebühren nach

Umfang M. 12, 15 u. 18.

Süddeutsches Antiquariat
München Galleriestrasse 20.

Wir bitten gratis und franko zu ver-

langen :

Catalog X Catalog XI

fiepm. Sppaehen Rom. Sppaehen
Ihre Literaturen i Ihre Literaturen

u. deren lieschichte ' u. deren Geschichte

enthaltend die Bibliothek des f Herrn

Dr. Otto Braun, weiland Chefredakteur

der ..\llgeraeinen Zeitung" und Heraus-

geber des Cottaischen Musenalmanachs.

]ux (Erlernung bcr iifucrfii $})iad)en.

2ie Sor.iüiie Diejer IRetliobe befteden in öcv gliicflicfieii ^(reinigung oon $Bcorie unt
3>riuis, in Bern tlaven tDÜienjcfiaitUdH'ii ?(uibnii öev ctgentCiiSdi Srammatiil. BerbuiiSen mit
vriiitttr<fi(n SprciSüSungcn, in öev Eonjeuucnten Xurtbfüljrimg bev hier ;nm erftenmnl EInv nnfge^
tagten Stufgabe, »in Si/äCtt Die fremde £praiSc mirEridi fprcifien unü rifir(t6cn ja C(6r(n. Sie
neuen ätufingen Werben iorgtilltig vebibiert unb berbeficrt.

Soeben ift erid)iciicii:

6nglif(4e ßoii>)erfattonS=@ramtnatif äuni 3d)u[= uiib *l*riDatunterrid)t Don Dr.
%^. ®aiftr). ifliübtaxbdtet Don ^. lÄunge, ®t)miiQnaIoberle()ret in ß-ifenberg. 23. 3lujl,

8». Srobbb. aj{. 3.60 (L Seil etnseln. @eb. 2«. 2.- ; IL 2cil einäeln. ®eb. 3)J. 2.40).

3n bc|iflicn burrij alle üudilian&lungen unb öcgen t!>hifenbung öes -Gftrags uon

«uftUö ^too$' ä^erlag in J^cibcfücrg.

N. Gr. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, Marburg i, H.

Soeben erschien in unserem Verlage:

X)as arigelsäehsisehe iJ^uiierikästeken
aus j^u^on bei CIcrmont'jFcrratid.

Fünf Tafeln in Lichtdruck mit erklärendem Text

von

Wilhelm Vietor,

Professor an der Universität Marburg.

Heft 1: Tafeln. ^^^ Heft 2: Text. * Preis M. 6.—.

Die erste genaue i,z. T. überhaupt erste) Wiedergabe dieses für die Geschichte der Heldensage der englischen Sprache

und der Plastik gleich wichtigen Denkmals.

Früher erschien von demselben Verfasser:

Die iiortliLTiTibriscIlexi RunensteirLe.
Beiträge zur Textkritik. Grammatik und Glossar.

Mit einer Uebersicbtskarte und 7 Tafeln in Lichtdruck. Cartonniert Preis M. 8.—

.

Im dritter Auflage erschien soeben von demselben Verfasser:

Mk ist die Busspracbc des Deutschen zu lehren?
Ein Vortrag.

Preis M. —.60.

Hierzu je eine Beilage von Hermann Böhlans Nachfolgern in Weimar und von Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Xenmannin Heidelberg. — Druck v. G. 1 1
o

's Hof-Buchdrnckerei in Darmstadt

.

Ausg-eereben am 17. Juni 1901.
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Schönbach Anton E.. Die Anfänge des Deutschen
Minnesanges. Eine Studie. Graz, Leusebner & Lubeiiskj-

1898. IX. 129 S. 8».

Derselbe, Beiträge zur Erlilärnng altdentscher Dicht-
werke. 1. Stück: Die älteren Minnesänger. Wien. Carl

Uerold's Sohn 1899. (S.-A. aus den Sitzungsberichten der

kais. Akad. der Wissenschaften in Wien. Pliil.-hist. Kl.

Band CXLI).

lieber den Anfängen des deutschen Minnesangs liegt

ein reizvolles Dunkel, das zu erhellen die Forschung in

den letzten .Jahrzehnten sich mannigfach abgemüht hat.

Es lag nahe, ihre Ergebnisse einmal in einen kritischen

Uebeiblick zusammen zu fassen, sollte sich vielleicht

auch zeigen, dass in den einschlägigen Fragen mehr noch

zn tliun als schon gethan sei. Die erste der oben ge-

nannten Schriften von Schönbach hat sich dieser an-

ziehenden Aufgabe gewidmet.

Sie behandelt im 1. Kapitel hauptsächlich die in so

verschiedenem Sinne beantwortete Frage nach einer volks-

tümlichen, deutschen Liebeslj'rik vor dem Minnesang ohne

doch zu einem recht greifbaren Ergebnis zu gelangen ; sie

verweist im 2. Kapitel auf die bekannten Forschungen von

Jeanroy und G. Paris über die Entstehung der romanischen

Lyrik und versucht Rückschlüsse auf das Deutsche, er-

wägt im 7. Kapitel die Art des romanischen Einflusses,

sucht die Eigenheiten des deutschen Minnesangs festzu-

legen und aus den besonderen Kulturverhältnissen Deutsch-

lands zu erklären, bespricht die Fraueiistrophen, für die

Seh. Frauen als Verfasser z. T. möglich, doch nicht er-

wiesen scheinen und erörtert im Anschluss an Restori

die begleitende Musik. Der Schluss bespricht ausführlich

und eindringlich, doch nur von allgemeinen Gesichts-

punkten aus, die Realität im ;\[innesang, wobei der Ver-

fasser zu einer von früher geäusserten Anschauungen

wesentlich verschiedenen, sehr skeptischen Haltung kommt,

üeberall arbeitet Seh. mit dem vollen Material und einem

besonders schätzenswerten Bedürfnis nach allseitiger ge-

schichtlicher Erkenntnis der behandelten Gegenstände.

Der bisherigen Forschung steht er mit einer vorsichtigen

und nüchternen Kritik gegenüber, so dass er auch dem
Uneingeweihten ein zuverlässiger Führer auf diesen viel-

fach dunklen und verworrenen Pfaden werden mag.

Neues aber steht nun in den Kapiteln 3— 6. Der

Verfasser bemüht sich hier, einen neuen Weg aufzu-

zeigen, den der romanische Einfluss bei seiner Einwande-

rung nach Deutschland genommen habe. Er soll nämlich

aus der Provence durch Oberitalien und Friaul nach

Kärnten und Steiermark gezogen sein und von dort aus

sich auf das übrige Deutschland verbreitet haben. Diese

Hypothese erscheint mir durchaus unhaltbar und aus den

bekannten Thatsachen weder abzuleiten noch mit ihnen

zu vereinigen; da sich aber vereinzelt bereits Zustimmung

zu äiissern beginnt, so möchte ich meinen Widerspruch

kurz begründen.

Der Verfasser stellt S. 83 ff. die Zeugnisse für seine

neue Auffassung zusammen; ich sehe aber nicht, wie diese

sich mit ihnen begründen Hesse. Ein Stubenberg ändert sein

Wappen nach Gahmurets Muster, Kinder erhalten Namen
aus den Artusepen, Heinrich von Türlin gibt den Helden

der Krone steirische Wappen: das beweist ja, dass man
in den ersten .Jahrzehnten des 13. Jahrh. die höfische

Dichtung, die inzwischen in Deutschland erblüht war, in

Steiermark kannte und liebte, aber doch nichts weiter.

Gewiss war Wolfram im Lande, wie die Namen z. T. ob-

skurer steirischer Oertlichkeiten im tl. Tauche des Parz.

beweisen, auch Walther und Neidhart waren da. Aber

Seh. wird doch kaum behaupten wollen, dass Wolfram
dort die Richtung auf seine romanischen Vorbilder er-

halten habe und wenn Walther als die eine Grenze seiner

Wanderungen die Mur bezeichnet, so nennt er im selben

Verse als Westgrenze die Seine; er hatte also gewiss

nicht nötig, seine romanischen Muster aus der Steiermark

zu holen.

Von einer aktiven Beteiligung der Steiermark am
Minnesänge, worauf es doch vor allem ankäme, hören

wir überhaupt erst im 3. .Jahrzehnt des 13. ,Jahrh., also

zu einer Zeit, da die Blüte der an romanischen Mustern

geschulten Dichtung in Deutschland bereits vorüber war.

Auch die Angabe Ulrichs von Lichtenstein, dass er (etwa

zwischen 121.5 und 20) am Hofe des i\Iarkgrafen von

Istrien an prieven tiliten süez'm wort gelernt habe, kann

nichts für Seh. beweisen. Denn Jlarkgraf Heinrich war

ein Angehöriger des Hauses Andechs, dessen Beziehungen

zur deutschen Literatur männiglich bekannt sind und hatte

vor und bald wieder nach seiner Aechtung Anteil an dem
Landbesitze seiner Familie in Deutschland, wo er wohl

auch seine Kunst gelernt haben wird. Folgte er romanischen

Jlnstern, so lagen ihm diese ilurch seine Familienver-

bindungen nahe genug ; war sein Bruder doch durch

17
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Heirat Pfalzgraf von Burgund. Das einzig-e Zeugnis,

das Seh. für eine Beeinflussung Dentscblands von Steier-

mark aus beizubringen vermag, ist eine Beobachtung von

Siegenfelds, nach der sich die Rosensiegel ,.im Anschluss

an den in Siidfrankreich vornehmlieh gepflegten Kultus

llarias" in Steiermark ausgebildet und von da (wann?)

auf das übrige Deutschland verbreitet haben; das dürfte

doch kaum genügen eine so weittragende literarisclie

Hypothese zu stützen. Auch dass der romanische Ein-

fluss schon bei den ältesten österreieliischen Lyrikern sich

bei Scb.'s Annahme leichter erkläre, kann ich nicht finden

;

ich sehe wenigstens nicht, dass der Weg ans der Pro-

vence etwa über die Schweiz und Alemannien dahin

weniger direkt oder nach den Verkehrsverhältnissen der

Zeit weniger wahrscheinlich wäre als der über Ober-

italien und Steiermark.

Freilich ist die Annahme — und dadurch erscheint

Schönbachs Hypothese auch als überflüssig — , dass der

provenzalische Einflnss sich ganz allmählig von Ort zu Ort

(etwa wie eine sprachliche Neuerung innerhalb eines Sprach-

gebiets) gegen Osten nach Deutschland hineingeschoben

hätte, meines Erachten« ein grundsätzlicher Irrtum, der

nicht mit den geschichtlichen Verhältnissen rechnet. Ein

Rudolf von Neuenbürg wird seine provenzalischen Muster

allerdings der räumlichen Nachbarschaft Burgunds zu

danken haben; aber im Uebrigen erfolgte die üeber-

tragnng nicht langsam auf dem natürlichen Wege, sondern

direkt auch ins innere Deutschland. Man muss sich doch

immer vor Augen halten, dass das arelatische Königreicii

seit 1032 ein Glied des deutschen Reiches bildete. So

locker das Verhältnis war, es brachte doch mancherlei per-

sönliche Beziehungen hervor, die gerade unter Friedrich I.

durch seine Vermählung mit Beatrix besonders lebhaft

wurden ; der Kaiser weilte ja monatelang im Lande.

Das waren Verhältnisse, die auch für den Südosten Deutsch-

lands bedeutsam waren. Beispielsweise suchte der Baiern-

herzog Heinrich der Löwe 1162 den Kaiser in Burgund
auf. In seiner Begleitung befand sich neben anderen

bairischen Grossen auch der Burggraf Heinrich von

Regensburg (Riezler Gesch. Baierns 1, (588). Wenn nicht

er selbst, so ist einer seiner nächsten Anverwandten der

Dichter der bekannten Lieder, der also keinesfalls not-

wendig hatte, provenzalische Vorlagen aus der Steier-

mark zu beziehen. Und zogen unter Friedrich I. denn
nicht beinahe Jahr für Jahr tausende deutscher Ritter

aus allen Gauen über die berge'? In oft jahrelangem

Aufenthalte in Italien mussten sie Gelegenheit genug haben,

die provenzalische Poesie ans erster Hand zu geniessen;

was brauchten sie also die Vermittlung der Steiermark!

Der, wie ich gezeigt zu haben glaube, unglückliche

Einfall Seh. 's hatte doch die glückliche Folge, dass der

Verfasser dem wälschen Gaste eingehendere Studien ge-

widmet hat. Für seine Hypothese darf freilich auch
Thomasin nicht ins Feld geführt werden. Denn er be-

weist lediglich, dass die höfische Poesie Deutschlands im

2. Jahrzehnt des 13. Jahrh. in Friaul wolil bekannt war.

Dass Thomasin seine Kenntnis des Slinnewesens von den
Provenzalen bezogen habe, wird S. 77 zwar behauptet,

aber ohne Beweis und ohne Wahrscheinlichkeit; denn
es ist niclit einzusehen, warum er, der in seinem Vt'eike

sich so ganz gegen Deutschland gerichtet und mit
Walthers Lyrik wohl vertraut zeigt, diese Kenntnis nicht

ebenso gut aus dem deutschen Minnesang sich ange-
eignet haben sollte. Sehr hübsch werden dagegen die eigen-

tünilichiM \'frli.'iltnissc Fiimils, wo deutsches und welsches

Wesen sich aufs bunteste mischten, als Hintergrund für

die interessante Persönlichkeit des Kanonikus von Aqui-

leja gezeichnet, sein Werk analysiert und auf seine Ab-

sichten geprüft, seine Quellen mehrfach zuerst oder doch

genauer aufgezeigt, als das durch Rückert geschehen ist.

Eine eingehende Untersuchung hat Seh. besonders der

berühmten Stelle gewidmet (v. 1109111'.), in der Thomasin

gegen Walther polemisiert. Seine Interpretation ist aber

im Einzelnen, worauf ich hier nicht eingehen kann, an-

fechtbar und geht in der Beziehung von Thomasins

Aeusserungen auf bestimmte Stellen in Walthers Spruch-

dichtung viel zu weit. Wenn Seh. ein persönliches Freund-

schaftsverhältnis zwischen den beiden Männern aus den

Versen herauslesen will, so scheint mir das vollends der

Begründung zu entbehren.

Die zweite von Sch's. Schriften gibt eine Sammlung

von Bemerkungen zu sämtlichen Dichtern, deren Lieder

in MSF. vereinigt sind, bis auf Reinmar und Hartmann.

Mit der gewohnten weitreichenden Belesenheit wird aus

der schönen Literatur sowohl als ans kirchlichen, ge-

schichtlichen und Rechtsquellen alles angezogen, was zur

Erläxtternng der oftmals sehr schwierigen Texte beizu-

tragen im Stande ist. Der Leser wird nicht ohne viel-

fache Belehrung und Anregung von dem Büchlein scheiden,

zumal auch für prinzipielle Fragen manches Nene her-

vorgehoben ist, das eine gründliche Erwägung verdient,

z. B. das Verhältnis des Minnesangs zur antiken Erotik,

speziell zn Ovid. Im Ganzen wird man leicht und nicht

ohne Berechtigung gegen Scb. den Einwand erheben

können, dass er allzuvieles aus Sprache und Anschauungen

der Kirche und vielfach auch des Rechtslebens abzu-

leiten geneigt ist, wo eine unbefangene Betrachtung kaum
an einen Zusammenhang zu glauben vermag. Auch sonst

scheint im Einzelnen manches, was zur Kritik and Er-

klärung der Texte beigebracht wird, recht anfechtbar.

Die Schrift wird sich aber auch da fruchtbar erweisen.

Es ist ein Hauptvorteil derartiger fortlaufender Kommen-
tare, dass sie vielfach Schwierigkeiten erst ins reclite

Licht setzen und, indem sie der Zustimmung wie dorn

Widerspruch eine bequeme Anknüpfung ermöglichen, auch

dort, wo sie fehlgehen, der Wahrheit dienen, die leichtei

aus dem Widerstreite der Meinungen emporsteigt.

Freiburg i. Br. Friedrich Panzer i
J. J. Am manu, Volksschanspiele ans dem Böhmer-
walde. (Beiträge zur deutsch-böhmischen Tolkskuniic. Im
Auftrage der (Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen-
schaft. Kunst uud Literatur in Böhmen geleitet von Prof.

Dr. Ad. Häuf fen. Bd. II Heft 1. äi Prag, J. G. Calve'schc

Hofbuchhandlung. I. Teil: XII u. 187; II. Teil: X u. 168 8.

Nicht als die letzte Blüte deutsch -volkskundlicher

Bestrebungen erscheint die wissenschaftliche Pflege der

volkstümlichen Dramatik. Ein Beitrag hierzu ans ' dem
Böhraerwalde liegt vor uns, doppelt erfreulich, weil jetzt

bei solchen Verüftentlichungen aus Böhmen neben der

wissenschaftlichen auch die nationale Seite ins Gewicht

fällt. In zwei Heften, dem nocli ein drittes folgen soll.

bietet uns Ainmann zunächst ausschliesslich die Texte

der aufgeführten Stücke. Das erste Heft bringt ein

Passionsspiel mit einem Spiel im Paradiese, hierzu einen

Dialog zwischen dem "Pilger und dem Schäfer, der das

verlorene Schaf suclit, als Einleitung; dann folgt ein

Christkindelspiel, ganz zerspielt und mit einer Reihe mehr

oder weniger passender volksmässiger Einlagen im gröbsten

Dialekt (Judenscenen u. s. w.), diesem wiederum scliliesst

sich eine Passion an mit Scenen aus dem Alten Testament
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als Vorspiel, den Scliliiss bilden ein Josefsdrama und die

Uescliiclite des Joliann von Nepomuck. Der zweite Band
biingt Legenden und Stoffe der Volksbücher: Eustachius,

Alexius, vom türkischen Sultan, der seine Tochter heiraten

will, Genoveva, Hirlanda, Heinrich von Eichendorf. Man
sieht: reichhaltiges Material. Ein abschliessendes Urteil

.larüber wird sich aber erst dann füllen lassen, wenn
auch Heft 4 erschienen ist, das „genauere Untersuchungen

und Mitteilungen über diese Spiele", geben soll. Dass

solche Mitteilungen bis Jetzt so gut wie ganz wegbleiben,

(".iiptindet man einstweilen als Mangel, so z. B. bei der

ersten Scene des ersten Passionsspiels, in welcher Adam
und Eva nach dem Sündenfall von Lucifer als Ankläger

viir den Herrn gebracht werden. Dieselbe Scene er-

silieint auch in erweiterter Fassung in der zweiten Passion

(S. 92), doch an einer ganz unmöglichen Stelle; nach

dem Brudermord. Auch wird man dann aus den ,, ge-

naueren Mitteilungen" hoffentlich besser beurteilen können,

warum A. mehrfach gerade die jüngsten Fassungen der

Stücke zum Abdruck gewälilt hat. Der Herausgeber

möge sich dann aber auch nicht weiter von der irrigen

Ansicht leiten lassen (Heft 2 S. I), dass die dargebotenen

Stücke „nach keiner Eiclitung hin das Wesen einer

Kunstdichtung" zeigen, und das Erzeugnis rein volks-

niiissiger Thätigkeit darstellen. Wendungen , wie sie

des Eustachius Gattin Theopista braucht (Heft 2 S. 7):

„Die Vorstellungen, die sich unser Volk von höchsten

Wesen macht, sind thöricht und beleidigen schon lange

mein sittliches Gefühl", oder wie sie in Alexius er-

scheinen (Heft 2 S. 37): „Dasz (!) angenehme Jägerhorn

uns mit einem lieblichen Wiederhall erfreulich sekundiert",

dazu S. 35: , weil du deine Audia auf das

fleissigste absolviert", ferner der Gebrauch lateinischer

Gattungsnamen als Eigennamen (der Schiffer lieisst Nauta,

der Wiit Ho.spes, die Höflinge werden Aulici genannt),

die richtige Deklination der lateinischen Namen wie

Nicephore! o Cophemiane! als Vocativus u. s. w. — all dies

weist auf einen am letzten Ende nicht volksniässigeu

Ursprung. Ein direkter Hinweis in dieser Eiclitung, der

sich im „Beschlnss" des Alexius findet (Heft 2 S. 57:

,. . . wir sind ja nicht studiert, wir haben es nur aus

den Büchern heraustiktiert"), hätte nicht übersehen werden

Sollen. Auch die Heft 1 S. 111 geäusserten Ansichten

über (las historische Verhältnis von Volksschaus])iel und

Kunstdrania zu einander wird A. noch erheblich nioditicieren

müssen.

Bonn a. Eh. Karl Drescher.

Heinrich Klenz, Die deutsche Druckersprache. Strass-

biirg. Tnibncr lülK). XXV. 12S S. 8".

Es ist sehr erfreulich, dass wiederum ein neues

Kapitel von den Berufssprachen seine Bearbeitung ge-

funden hat. Naturgeniäss kann die Dnickersprache bei

ilirem verhältnismässig geringen Alter niclit wie etwa
die Jägersprache zahlreiche alte Wortbedeutungen oder

Wortstäinnie aufbewahrt jiaben
;
sie gewährt ein besonderes

Interesse namentliih durch die Thatsaclie, dass sie. unter

dem Einfluss der lateinisciien Gelehrtenspraclie entstanden

ist, wie sie auch sachlich Eeste alten Universitätswesens

aufweist. So hat sie auch vielfach den Verdeutschungs-

beslrebungen Angiiffspunkte geboten, und die Znsammen-
stellung auf S. XX bietet wertvollen Stoff für die Ge-
sr.hiciite der X'erdeutschungen. üeberhanpt ist das Buch
sorgfältig und angemessen gearbeitet. Die Einleitung

verzeichnet die hauptsäciilichsten Quellenschriften und

giebt eine kurze Charakteristik der Druckersprache. Es
folgt das Wörterbuch, das 112 Seiten umfasst, dann als

Beilagen eine Anzahl von Gedichten, in denen die

Druckersprache zur Anwendung gekommen ist. Unter

den Quellen vermisse ich „Otto Luegers Lexikon der

gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften. Stutt-

gart, Deutsche Verlagsanstalt,' 1894 ft".," ein Werk, das

manche Nachträge geboten hätte. Auch scheint es, dass

der Verfasser mündliche Quellen nicht zu Eate gezogen

hat: wo Verweise auf das Bucli von Waldow (1884)

fehlen, wäre nicht selten eins ausdrückliche Feststellung

darüber erwünscht gewesen, ob ein Wort heute noch

lebendig ist oder nicht. Mit Eecht hat sich Klenz gegen

Marahrens Erklärung des Ausdrucks Leiche gewendet;

er hätte das Gleiche für Hochzeit thun dürfen. Wenn
ein Setzer mehr setzte als er nöthig hatte, so erschien

das als ein solcher Luxus, eine solche Ueppigkeit, dass

leicht dadurch die Scherzfrage der Genossen hervorgerufen

werden konnte: „Dn machst wohl Hochzeit?"

Giessen. Otto Behaghel.

Robert Franz Arnold, Die deutschen Vornamen. Wien,
Holzhausen ly(JO. 28 S. 8«.

In dem kleinen Schriftchen, das aus einem Vortrag

entstanden ist, hat Arnold die Grundzüge der deutschen

Vornamengebung in ansprechender Weise dargelegt. Ich

hebe besonders hervor die Ausführungen über den Gegen-

satz zwischen dem protestantisehen Norden und dem
katholischen Süden, sowie den Einfluss der Literatur auf

die Naniengehung. Es wäre sehr zu wünschen, dass der

Verfasser den Gegenstand in umfassenderer Weise be-

arbeitete und uns zugleich mit den wissenschaftlichen Be-

legen vorführt.

Nachtrag. Seitdem ist eine zweite Auflage, im Um-
fang von 70 S., erschienen, die z. B. für den Einfluss

der Literatur zahlreiche neue Belege bietet und auch

ein Eegister enthält.

Giessen. 0. Behaghel.

Fredr. Tamni, Oni avleduing;sändelser bos svenska
adjektiv, derashistoriaocknutidaförekomst. i = 8krifter

utgifna af K. Humanistiska Vetcnskaps-Samfundet i l'psala.

vi. 8.) ü7 S. 8". Upsala, .\kadciniska bokhandeln (Lcip^.ig.

Otto Harrassowitz) 1899.

Ders., Gm äiidelser hos adverb ock arkaiskt bildade
prepositioualuttryck i svenskan. (= 8krift(r utg. af K.

lium. Vetcnsk.-8amf. i Upsala. VI. 9.) 41 S. 8". Upsala,

Akadcmiska bokhandeln (Leipzig, Otto Harrassowitz) 1899.

In alphabetischer Eeihenfoige behandelt Tamm die

einzelnen Endungen, die in der schwedischen Sprache

heute vorhanden sind zur Ableitung von Adjektiven und

zur Bildung von Adverbien und ähnlichen, archaistisch

gebildeten Präpositionalausdrücken. Bei jeder einzelnen

Endung scheidet er 1. Etj'mologie und Historik, 2. Heutige

Anwendung. Wir sehen aus der Entstehungsgeschichte

der meisten Endungen, dass bei Entlehnungen aus fremden

Sprachen eine starke Neigung besteht, das schwache e

dieser im Schwedischen durch (t wiederzugeben, z. B.

allena < mnd. allcne, Jikd < nnid. /?Ae, aber auch bei

Analogiebildungen innerhalb schwedischer Sprache zeigt

sich eine Vorliebe für u wie z. B. in ac daga nach Vor-

bildern wie tili futa, tili väfja. Vielfach spielt die Be-

tonung eine Rolle bei der Einteilung, so bei der Endung
-aktiy, wo zum Teile )iaclf dem Vorgange des mnd. die

Betonung auf der Endung herrscht, wo die Bedeutung

ist 'etwas besitzend, habend', auf dem Stammworte, wo
es einem hd. -iclit, -ig entspricht. Oder bei der Endung
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-lig kommt Verschiebung des Accents auf dife zweite Silbe

des Stammwortes vor, z. B. tihitlig, fäfunglig. oder auch

starker Xebeiiton, z. B.jiingfrüUg. Bei den Advei-bien

fällt es uns auf, dass das Schwedische, während es sonst

die Xominalflexion stark vereinfacht hat, in adverbiellen

Präpositionalansdi-ücken eine Menge Ueberbleibsel der

alten Fallbengung bewahrt hat. So finden wir alte

Genetivendungen, z. B. in tili handa, särdeles, sjöledes,

tili salo. Letzteres fehlt bei Tamm, wo kein einfaches

Beispiel fiir tili mit altem Gen. eines -6n- Femininums

angeführt ist, sondern nur das zusammengesetzte Uli

ytterinera visso zu einem alten Subst., aschw. vissa f.

Dativendungen finden wir in Ausdrücken wie i allo

,

med allo, i godo, stundom, i försto>ie u. s. w. Eine

Endung, die wohl hätte aufgeführt werden dürfen, ver-

misse ich vollständig: -ra in allrcd>äst, allrämest u. s. w.,

neben (dlerbäst, allermest. Die Einteilung der heutigen

Anwendung erscheintnns manchmal etwas sehr schematisch.

Doch lässt sich dies bei statistischen Arbeiten wie den

vorliegenden wohl nicht vermeiden. Wer sich rasch

Auskunft über Herkunft und Anwendung irgend einer im

heutigen Schwedisch überhaupt vorkommenden Endung
bei Adjektiven und Adverbien verschaft'en will, wird sie

in den beiden soeben angezeigten Schriftclien ebenso sicher

finden, wie über die Substantivendungen in desselben

Verfassers 1897 erschienenen Schrift 'Om avlednings-

ändelser hos svenska Substantiv'.

Für den wissenschaftlichen Wert der Arbeiten ge-

nügt schon die Aufnahme in die 'Schriften, herausgegeben

von der Königlichen Gesellschaft der Humanistischen

Wissenschaften zu Cpsala'.

Erlangen. August Gebhardt.

Friedrich Theodor Vischer, Vorträge. Für das
deutsche Volk hrsg. von RobertVischer. Zweite Reihe

:

Shakespeare- Vorträge. 1. Band. Einleitung. Hamlet,
Prinz von Dänemark. (Stuttgart, J. G. Cotta Xachf., 1899.

XXn und 510 S. 8°. Preis M. 9.)

In einem Briefe schrieb D. Fr. Stranss an Fr. Vischer:

'Deine Vorlesung über Sliakespeare möchteich hören können.

Zu lesen kriegt man das doch nie.' Xnn wird uns Xach-

geborenen doch dargereicht, was für Strauss und viele

andere unerfüllter Wunsch geblieben ist. Und zwar
verdanken wir diese herrliche Gabe dem Sohne Vischers,

der an demselben Orte, an dem seinem Vater vor langen

Jahren das Verständnis für den grossen Briten aufge-

gangen war, sich der mühevollen .Arbeit unterzogen hat,

die Vorlesungen zu sammeln, zu sichten und herauszu-

geben. Hätten die Hefte von der Hand des Verfassers

druckfertig vorgelegen, so hätte der Herausgeber leichtes

Spiel gehabt; so aber galt es, aus den Nachschriften

zahlreicher alter und junger Zuhörer das Mannskript so-

zusagen mosaikartig zusammenzustellen und die ver-

schiedenen Redaktionen zu einem Ganzen zusammen-
zuschmelzen. Man kann sich ahso eine Vorstellung von
den Schwierigkeiten machen, mit denen der Bearbeiter

zu ringen hatte, wenn er einen Text erzielen wollte, dem
man die Fugen und Nähte nicht anmerken sollte. Dass
dies seinem literarischen Geschicke und feinfüliligen

Takte im allgemeinen wohl gelungen ist, wird man mit

Freuden anerkennen. Ja dem Werke ist vielleicht mancher
schöne Gedanke und mancher charakteristische .Ausdruck

auf diesem Wege seiner Entstehung erhalten geblieben,

der, wenn ein fertiges Manuskript des Verfassers vor-

gelegen hätte, unterdrückt worden wäre. r)enn bei einem
so originalen Denker und begeisterten Redner wie Vischer

I
ist nicht anders zu erwarten, als dass ihm selbst bei ge-

wissenhaftester Ausarbeitung seiner Vorlesungen im Flusse

der Rede erst mancher Gedankenblitz aufgeleuchtet und

manches packende Wort zugeströmt sein mag. So steht

den vielerlei Nachteilen, die eine stückweise Zusammen-

fügung von Vorträgen notwendigerweise im Gefolge haben

mnss, doch auch ein nicht wegzuleugnender Vorteil

gegenüber.

Was nun den Inhalt des vorliegenden ersten Bandes

betrifl't— das ganze Werk ist auf sechs Bände berechnet—

,

so bringt die Einleitung (S. 1—228) dasjenige, was V.

von dem äusseren und inneren Leben Shakespeares, von

seiner Weltanschauung, seinen Vorläufern und Zeitge-

nossen, von den politischen und sozialen Zuständen Eng-
lands, von dem Theaterwesen in London, kurz von allem,

was zum Verständnis des Menschen und Dichters Shake-

speare nötig ist, zu sagen für erforderlich hält. Dass

dieser Teil nicht auf der Höhe unserer heutigen Literatur-

forschung steht, muss unumwunden zugestanden werden.

Daran kann auch der Umstand nichts ändern, dass der

Herausgeber sich der schätzenswerten Mithilfe des Fach-

mannes, Professors Morsbach, versichert hat, der in einem

Anhange vielerlei aus den Erträgnissen der neuesten

Shakespeareforschung nachgetragen hat. Allein diese

Ergänzungen, so wertvoll sie auch im einzelnen sein mögen,

können doch nicht hindern, dass die Einleitung als Ganzes

den Eindruck von etwas Veraltetem, Ueberholtem hinter-

lässt. Aber deshalb so weit zu gehen, wie das einige

Kritiker bereits gethan haben, zu wünschen, dass der

ganze erste Teil ungedruckt geblieben wäre, vermag ich

nicht. Im Gegenteil, die Behandlung des Stoffes zeigt

so sehr die selbständige, originale Natur des Verfassei-s,

dass die Unterdrückung der Einleitung ein Verlust wäre,

den nicht nur die ehemaligen Hörer und Schüler Vischers

beklagen würden, sondern auch diejenigen, die nicht das

i

Glück gehabt haben, zu den Füssen des gewaltigen Meistei-s

zu sitzen. Wie sich das Leben und Wirken Shake-

j

speares in dem Kopfe eines Mannes wie V. malt, das

kennen zu lernen und nachzuempfinden, muss für jeder-

mann Interesse haben, der sich überhaupt mit literarischen

Dingen beschäftigt. Zudem sind die Vorträge nicht für

die Gelehrten, sondern ausdrücklich 'für das deutsche Volk'

herausgegeben. Wenn sie also in sachlicher Hinsicht

nicht überall auf der Höhe der Gegenwart stehen, so ist

ja der Fachmann jederzeit in der Lage, etwa Fehlendes

nachzutragen. Ueberholtes zu berichtigen. Die weiteren

Kreise literarisch Gebildeter werden es aber dem Sohne

von Herzen danken, dass er sich in so pietätvoller Weise
bemüht hat, ihnen diejenige Geistesai'beit zugänglich zu

machen , durch die der Vater bei seinen Lebzeiten so

unendlich anregend und begeisternd auf jung und alt

eingewirkt hat. Wenn er also bei übereifrigen oder

neugescheiten Kritikern dem Rate begegnet, er möge
von der Veröffentlichung der übrigen Bände Abstand

nehmen, so braucht er sich daran nicht zu stören. Es

müsste doch schlimm um die literarischen Interessen un-

serer Zeit aussehen, wenn es nicht noch eine grosse

Gemeinde gäbe, die es für iiir gutes Recht ansähe zu

erfahren, was ein so scharfer Denker und feiner Kunst-

kenner wie Vischer über Shakespeare und seine Werke
gedacht und geredet hat.

Der zweite Teil (Seite 220—479: den Rest von

S. 480^510 füllen die Nachtläge vom Herausgeber und

von Prof. Morsb;uh) bringt eine bis ins einzelnste gehende

Erklärung von Hamlet, und zwar verfährt \ . dabei so.
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ilass er von Scene zu Scans einen aus den besten Ueber-

setzungen ausgewälilten und durch eig'ne Verbesserungen

uereinigten deutschen Text giebt und daran seine Er-

läuterungen anlinüpft. Gerade in dieser Textkonstruktion

bekundet sich der feine Kenner Sliakespeares, und man
liierkt es von den ersten Zeilen an , dass V. liier ganz
auf eigenem Gi'uud und Boden steht, wälirend er im ersten

Teile gewissermassen nur Paehtland bearbeitet hat. Die

Auflassung des Hamlet-Cliarakters , die er vorträgt, ist

nicht mehr die gleiclie. die er in seinen 'Kritisclien Gängen'
iXeue Folge, Heft 2 (Stuttgart 18(il) S. 65—156) nieder-

gelegt hat. Dort geht er davon aus , dass Hamlet an

iler Glaubwürdigkeit des Geistes ebenso zweifelt wie an

lern Gelingen der ihm auferlegten Eachethat, und dass er

-ich desshalb vom Handeln abhalten lasse. Dass er aber

diese Zweifel und Bedenken nicht endgiltig überwinde,

liege nicht etwa in einem von Natur aus bänglichen
I harakter, da er ja sonst Tapferkeit an den Tag lege,

Mindern vielmehr an einem 'üeberschuss des Denkens.'

Es fehle ihm eben an dem Willen, der mit dem Denken
in die Spitze des Entschlusses zusammenlaufe. In dieser

Unschlüssigkeit erblickt V. die Verschuldung Hamlets,

lür die ihn in der Katastrophe die Strafe treffe. — Durch
1 iJiriugs (1865) und Heblers ( 1 874) Hamlet-Interpretationen

ngeregt, hat V. später seine Autfassung nochmals dar-

^•legt im zweiten Bande des Shakespeare- Jahrbuchs

(S. 132— 154). Um diese Zeit konnte er sieh indessen,

wie er selbst sagt, noch niclit entscliliessen, auch nur

ein Jota von dem in den "Kritischen Gängen Gesagten
zurückzunehmen. Also nicht verändert, sondern nur

ergänzt hat er im Shakespeare-Jahrbuch seine ursprüng-

liche Autfassung, indem er zugab, dass er die Leiden-

schaftlichkeit Hamlets nicht in den richtigen Bezug zu

dessen Verschuldung gesetzt habe. .Später freilich hat

V. unumwunden eingestanden, dasss ihn seine Ansicht

über den Hamlet-Charakter selbst nicht mehr befriedige.

Ob die Anregung zu dieser Sinnesänderung von Victor

Hugo oder Taine ausgegangen ist, darüber lässt V. nichts

verlauten; möglich wäre es aber immerhin. Jlit seiner

durch fortgesetzte Studien neu gewonnenen Auflassung

tritt nun V. zuerst im dritten Heft von 'Altem und

Neuem' (Stuttgart 1882, S. 372 fg.) hervor, indem er

dort mehr andeutet als ausführt, dass Hamlet unter anderem
auch an der Reflexion leide; sein eigentliches Leiden

sei aber das Genie, und zwar 'das Genie im engeren

Sinne, wo die Phantasie ganz bestimmend ist, sagen wir:

Phantasie-Genie, und dies mit allen Zugaben einer solchen

Komplexion.' Diese seine endgiltige Hamlet-Autfassung

ist es nun, die V. in seinen Vorlesungen bis ins einzelne

begründet. Die ganze Länge seines Weges mit dem
Verfasser zu gehen, ist niclit möglich; versuchen wir also,

in knappen Worten das Wesen Hamlets, wie V. es dar-

legt, zusauiinenzufassen : Seinem Tcnipei'ameiit nach ist

Hamlet llelaucholiker, obwolil sich ihm auch einzelne

Züge des Cholerikers, mitunter selbst des Sanguinikers

beimischen. Dazu ist er ein Stimmungsniensch, ein Cere-

bral-, ein Nervenmensch, ein nach der Pliantasieseite or-

ganisiertes Genie, eine Dichternatur, in der sich Shake-

speare selbst spiegelt, in vollem Gegensatz zu den anders

gearteten (Jenies, namentlich den praktischen. Daher ist

er so geneigt, sich in sein Inncnlcbeii zurückzuziehen,

daher so scheu und so gehetzt von wildaufstürmenden

Vorstellungen, die er so leicht für Th.aten nimmt, daher

so zornig, so toll erregt und wieder so weich. Bei so

geartetem Naturell muss die Enthüllung und der Auftrag

des Geistes wie ein Funken im Pulverfass wirken. Völlig

verstört, fällt es Hamlet, dem Phantasiemenschen. nicht

schwer, die Maske des Wahnsinns anzulegen. Indessen

bei aller Phantasie liegt doch ein tief denksamer Zug
in Hamlets Wesen. Vor lauter Eeflexion kommt er nicht

zum Handeln ; sein Denken bewegt sich im Elemente
seiner Phantasie. Daraus erklären sich seine Fehler,

die im Grunde genommen nichts anderes als seine ins

Licht gesetzten Tugenden sind. — Man hat bei solcher

Auflassung in Hamlet den Typus des geistvollen, aber

unpraktischen deutschen Professors erblicken wollen, 'der

unter genialen Ausbrüchen aller Art im Handeln doch

alles verkehrt macht.' Diesem schrofi'en l^rteil mag Ref.

sich nicht anschliessen. Man lese den ganzen Kommen-
tar unbefangen durch, und man wird sich überzeugen

müssen, dass eine so scharfkantige Persönlichkeit wie V.

aus dem Dänenprinzen keinen verdrehten deutschen Pro-

fessor herauskonstruiert. Wohl mögen das einige seiner

Nachbeter getlian haben, nicht aber Vischer. Selbst-

verständlich giebt es kein abschliessendes Urteil über

Hamlet, sondern jeder Leser macht sich sein eignes Bild

von ihm , sowie jeder Hamletdarsteller die Rolle nach

seinem eignen Empfinden ausgestaltet. Jedenfalls aber

ist es eine Lust und ein geistiger Gewinn zugleich, wenn
man sich durch das Wirrsal von Problemen und Schw^ierig-

keiten, wie sie die Hamlet-Tragödie bietet, einein so zu-

verlässigen Führer wie V. anvertraut. Und sollte sein

Hamletbild mit der eigenen Vorstellung auch in Wider-
spruch treten, wie viel des Geistvollen und Treflfenden

bietet er in Bezug auf die übrigen Charaktere des Stücks!

Ist es nicht eine wahre Freude , den alten Kämpen für

die Reinheit der Ophelia eintreten zu sehen, derart dass

er gleich jenem Engländer mit den Lästerern des wehr-

losen Kindes noch einmal die Klinge kreuzen möchte?

Kurz, wir freuen uns der schönen Gabe, die uns mit

diesem ersten Bande gereicht worden ist, und sehen den

übrigen Bänden mit der grössten Spannung entgegen.

Friedrichsdorf (Taunus). L. Proescholdt.

Essai snr le Patois d'Heremence (Valais). I. Phonologie
et Morphologie. These present^e par L. de Lavallaz.
Paris 18119. IV, 279.

Man kann im Wallis eigentlich nur von zwei grossen

Dialektgruppen reden, einer westlichen, die im allge-

meinen mehr zur Diphthongierung neigt, und einer öst-

lichen, die die Monophthongen bevorzugt; dazu kommen
einige unterscheidende Merkmale im Konsonantismus und

in der Formenlehre. Wenn wir. nur die bei Zinimerli

verzeichneten Ortschaften berücksichtigen, so sind die

änssersten der westlichen Gruppe: Ardon, Riddes, südlich

das Val de Bagnes; Saviese, Nendoz, Vex und dann weiter

Evolene unterscheiden sich wesentlich. Die Unter-

scheidungsmerkmale beider Dialekte lassen sich am besten

folgendermassen darstellen

:

I) lat. otiim
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Dazu kommen Unterschiede in der Formenlehre: siccain !

> s^tse neben iqka, die üebertragung' von -aie auf maii-

ducafatn und perdutam, die nur im Osten stattfindet.
!

Solchen Uebereinstimmungen gegenüber kommt nicht in

Betracht, das Liddes einerseits, Ayent andrerseits bis-

weilen abweichen.

Heremence, zur östlichen Gruppe gehörig, liegt am
westlichen Abhang des Herensthales, 8 km. südlich von

,

Sion. Der Verfasser bietet ein wohlgeordnetes, reiches
|

Material; allenthalben, wo er Erklärungen giebt, fusst

er auf Meyer-Lübke's Ausführungen. Unter den längeren

Auseinandersetzungen ist besonders § 336 hervorzuheben,

der das parasitische k behandelt. Die interessante Er-

scheinung verdiente einmal eine genauere Untersuchung,

die neben dem Wallis alle in Betracht kommenden Ge-

biete (auch den Berner Jura, das Val d'Aosta und das

Wallonische vgl. Zs. für roman. Pliilol. 18, 258 nqk

nuchim , dann nük und postnominal niiki in Naraur

Zs. 24, 30, 258) umfasste. Auch das statt dieses k ein-

tretende /; in Montana {vendiip, duhra = dura) wäre

zu berücksichtigen. Hier sei nur auf einige Einzelheiten

eingegangen:

Die Substantiva auf -ata, meist Collectiva, zeigen

auch hier, wie fast in der ganzen übrigen vSchvveiz il,

daneben tritt auch vereinzelt das in der Femininform des

Participiums gebräuchliche -äye auf, dessen Bildung

bisher unklar geblieben ist. In dem Participiura auf

-äi/e statt *(< eine künstlich differenzierte Femininform

zu sehen, wie Lavallaz § 169 und Marchot Zs. für rom.

Phil. 24, 431 wollen, geht nicht an; es hiesse das eine

Absichtlichkeit in die Sprache tragen, die ihr fern liegt.

Die in der Schweiz vereinzelt, in Savoyen auf weiteren

Gebieten (am Lac d'Annecy , im oberen Iserethal ; la

sfiiiiina passä Caiis. de Conteur vaudois P, 24) auf-

tretende Participialform -« und die Urkunden, die uns

Girardin für Freiburg gesammelt hat, zeigen, dass ä auch

im Fem. des Part, die ursprüngliche Form war. Wegen
des Auslauts ist bemerkenswert die ähnliche Entwickelung

in: maije {mea) , vaye {via) neben fäya {feto), viya

ivivu).

S. 34 pino (pectine) gegen pcno (pectiito); das

Substantiv bewahrt hier wie bei pirlnta (pointe) und

jynria Ijointe) die lautgesetzliche Form; j^C'^o steht

unter dem Einfluss der schwachen Formen; ebenso veno,

Uno nach veno. Um.
S. 38. In tsalendrc nehmen wir statt calendas -\-

-arium eher einen Antritt von r an, wie er im Osten so

häufig.

S. 65. poltiiyö (poison) hat gewiss nichts mit pungere
zuthun; vielleicht liegt Assimilation an die betoute zweite

Silbe Vor; ähnlicli denke ich mir die Nasalierung in ostfr.

äf/onie, Ifniö {bourdon Petit-Noir S. 95) ahme, savoy.

räsinolt^ (welche letztere auf ursprüngl. inl. «'-Nasal

schliessen lassen).

S. 96. tsaapu (JenUment) ist nicht cutapaucu-,
sondern culel paucu- vgl. afz. ehalt pas.

S. 1 26. In e/iipa zeigt sich wie im ganzen Osten

vgl. Montbeliard: eköpi, Bourberain: rfkrope (mit Anlaut
von cracher), ]oÜiv. /köpe, sköpe^ (ÖGD 113), wozu Kl.

Rumbach: ykfpi'tt = Speichel ein -are Typus statt des

zu erwartenden -ire (afr. escopir, s. Zs. 10, 173).

S. 167. c/rohtö {Uetde) bietet den einzigen Fall

einer r-Einschiebung, wie sie in der Nordwestschweiz
gebräuchlich ist, aber dohlä (doitbler) § 244.

^'ün den Nominativen auf -alor ist das Suffix -ärc

seit alters auf viele andere Wörter übergegangen; schon

in den Freiburger Urkunden (Zs. 24, 204) tritt es häutig

auch bei germanischen Stämmen auf (umhgeltarre,

quetalnre, vgl. tst^igare in Vionnaz : der Mann an der

Scheibe); bis heute ist es in der ganzen Schweiz pro-

ductiv; Herem. vgl. S. 185 und 257; aus dem Waadt
seien genannt nitisicäre, molonare, iombonäre (Cont. vaud).

S. 191. Die Femininbildung auf -issa, die in Herem.

besonders verbreitet ist, tritt schon häufig in den Charles

du Valais auf (Mem. et Doc. d. 1. S. 29. Bd.); es wird

vielfach der Name der Frau durch Anhängung von -issa

an den des Mannes gebildet: Marie Quarteressa (Sion),

Johanneta Martelessa (Oranges 1299), li Cospodessa zu

Petrus Cospolt (Sion 1250), Jlistralissa (Frau des Land-

ammannes), Sechalissa, Truchalessa (Ayent 1249) etc.

S. 194. grä bildet grata mit Anlehnung an die

Participien auf -anf, ante (vgl. agräti Vionnaz).

S. 221. Wenn stare als eißä auftritt, so liegt offen-

bar eine Bildung nach den starken Formen vor (eipo),

die ihrerseits einem prov. esto entsprechen.

Als merkwürdig sei weiter hervorgehoben das Ein-

dringen von -aha in in fast sämmtliche 1. Personen des

Imperfekts. Wichtig ist die Erhaltung des Plusquamper-

fekts als Conditionnel (föro = je serais); vielleicht könnte

der Gebrauch in der Syntax noch weiter erläutert werden.

Endlich sei der starke Einfluss des s- Präsenz hervor-

gehoben, der zu Doppelforraen veranlasst (atcdo neben

(dc^o, atcdäro und atezuco).

Nur soviel greifen wir aus der interessanten Ab-

handlung heraus; möchte die Fortsetzung manchen längst

erhofften Aufschluss über die syntaktischen Erscheinungen

bringen; dankenswert wären vielleicht Angaben über

Satzton und Modulation und eine kurze Uebersicht über

die Abweichungen der nächstliegenden Ortschaften des-

selben Thaies.

Hamburg. H. Urtel.

N. Welter, Frederi Mistral, der Dichter der Provence.
Marburg, Elwert 1899. 8». 356. S.

Zur Zeit der Abfassung der folgenden Anzeige waren
bereits einige Dutzende Recensionen des W. 'sehen Buches

erschienen. Ihre Mohrzahl rührt von deutschen Berufs-

literaten her, die meist aus diesem Werke zum ersten

Male Ausführlicheres über Mistral und das Felibertum

vernahmen. In ihren Urteilen sind sie übereinstimmend

des Lobes voll, und damit ist der Beweis geliefert, dass

der Verf., der sieh gerade an diese literarisch interessierten

weiteren Kreise wenden wollte, seine Aufgabe in an-

erkennenswerter Weise gelöst hat. Nur zwei dieser

belletristischen Kritiker glaubten eine Einschränkung

macheu und auf die Gefahren hinweisen zu müssen, in

die eine durch W. 's Buch gezeitigte allzu ausgiebige

Mistralpflege das deutsche Vaterland bringen konnte.

Der eine (Sandvoss), der sich seiner Unvoreingenommen-

heit besonders rühmt, entdeckte mit Schaudern, dass

Jlistral im Grunde genommen eine Art verkappten Jesuiten

sei, dessen staatsgefälirlicher Katholicismus namentlich

in Mireio und Nerto deutlich hervortrete und die Seelen

protestantischer Leser schwer gefährde, und witterte bei

den deutsehen Verehrern Mistrals (von denen 99 von 100

Protestanten sind) eine hinterlistige ultramontane Pro-

paganda zu Gunsten zurückgebliebener mittelalterlicher

Anschauungen. Der andere (der Poet J. V. Widmann),

der seine Recension zwei Mal zum Abdruck brachte,

fand übereiiistiinmend, dass M.'s Dichtungen „in die be-
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seliränkten Anschauungen des katholischen Mittelalters

zurückführen", und es schien ihm „mit Eücksiclit darauf

uiiiichtig und sogar bedenklieh , von Jlistrals Poesie

grosses Aufsehen zu machen". Die 'Albigenser' unter

den Felibern, die südfranzösischen Hugenotten, die in

Mistral ihren Meister verehren, der protestantische Theo-

loge Böhmer, der in Deutschland unter den ersten auf

den Reiz der Mistral'schen Dichtung hinwies, der pro-

testantische Pastorsohn und Mistralübersetzer Bertuch,

der protestantische Dichter Giesebrecht u. s. w. wandeln

somit nach den Anschauungen dieser 'unvoreingenommenen'

Kritiker bewusst oder unbewusst auf gefährlichen Irr-

wegen, und es ist nicht einmal Hoffnung, dass sie wenigstens

iiachtiiiglich zu einer besseren Erkenntnis und vielleicht

selbst zu der Ueberzeugung gelangen, die Beschäftigung

mit dem 'finstern' katholischen MA. und mit der Philologie

der katholischen romanischen Völker sei überhaupt höchst

bedenklich. Welche Verirrung in den naturwissenschaft-

lichen und etliischen Anschauungen protestantischer Jüng-

linge ist nicht z. B. zu besorgen, wenn sie, der französischen

Philologie beflissen , aus der Eulaliasequenz erfahren,

dass die Seele dieser Hl. in Gestalt einer Taube gen

Himmel flog, im Leodegarleben lesen , dass dieser Hl.

Hoch sprach, als ihm bereits die Zunge abgeschnitten

war, und im Alexius einen Mann gefeiert sehen, der eine

schöne, junge und reiche Gattin um ihr Lebensglück be-

trog und dem Zusammenleben mit ihr den Verkehr mit

schmutzigem Bettlerpack sein ganzes Leben lang vorzog!

— Uns will scheinen, dass die beiden Kritiker, die einer

reifen deutschen Leserschaft dieselbe confessionelle Be-

schränkung auferlegen wollen, die man den Jesuiten-

patern ihren unreifen Zöglingen gegenüber zum Vorwurfe

macht, und von denen Widmann Ibsen'sche und Tolstoi'sche

Ideale und Ideen bei Mistral verraisst, von dessen

Dichtung nichts oder herzlich wenig begriffen haben. Ihr

Zauber besteht ja eben darin, dass wir in fesselnder

moderner Form in eine ganz andre Welt, in Alireio in

das Seelenleben schlichter provenzalischer Landbewohner,

in Nvrio in die Gedankenwelt des MA. entrückt werden,

und dass wir in ihr nichts von dem quälenden und

fruchtlosen Gedankeuwälzeu unsrer heutigen Eationalisten,

Pessimisten, Neuchristen u. a. m. vorfinden. Wir können

dabei ganz davon absehen, dass der tolerante Katholicismus

Mistrals vor einem vaticanlschen Advocatus diaboli schwer-

lich immer Stand halten dürfte, und dass ihm selbst oder

gerade auch in der Nerto der Schalk zuweilen sehr in

den Nacken sclilägt.

Französische schöngeistige Kritiker hat W. ver-

hältnismässig wenige gefunden. Die führenden Feliber

sind leider durch ihre durchgängige Unkenntnis der

deutselien Sprache ferngehalten , die nordfranzösischen

Literaten durch ihre Abneigung, sich mit deutscher lit-

terarischer Forschung, und gar mit einer solchen, die

das Felibertnm betrifft, zu beschäftigen. Doch linden

wir in Martine fZ« Critiijue, 20. Januar 1900) wenigstens

einen Vertreter der hochgeistreichen Pariser Boulevard-

Kritik, die nach der Ansicht der ihr Huldigenden das

Ausland in bewunderndes Staunen setzt. Herr Martine

sielit in Mistral, der sich nach ihm der „prunkvollen

Auvcrgnaten-Sprache" d. i. des Platt der Pariser Kessel-

flicker und Sackträger bedient, einen fumiste roublard,

und in seinen südfranzösischen Anhängern „exalteit

hruitlards, portenn^ de ioast. leveurs de cmides und

faiseurs de I/ruit. Mireio verdankt nach ihm ihr Be-

kauntsein ausschliesslich ihrer Verballhornisierung in der

Gounod'schen Oper. Mit welchem Staunen dürfte Herr

Martine vernehmen, dass wir schwerfälligen, geistlosen

Deutschen die Art von Witz und Geist, die er hier

einem überragenden landsmännischen Dichter gegenüber

anwendet, kaum einem Circus-August verzeihen würden.

Auch die philologische Kritik hat über das W. 'sehe Buch
bereits ihr Urteil gefällt. Nicht ganz mit Recht hat Jeanroy

(Beviie crilicjue 1900, 28. Mai) bemerkt, dass an genauen

Auskünften W. im Grunde genommen nur widergiebt,

was früher durch G. Paris, Jourdanne, Legre (Aubanel)

und Lintilhac gegeben war. AV. hat ausser diesen Quellen

besonders auch den AiöU und die frühern deutschen

Studien über die neuprovenzalische Renaissance ausge-

beutet; aber seine Anführungszeichen hätten in der That

etwas zahlreicher sein können. Aus der gewissenhaften

Benutzung der ihm allein zugänglichen Vorarbeiten sollte

man W., dem Ausländer, jedoch keinen Vorwurf machen
;
ja

selbst der Umstand, dass er vor Abfassung seines Werkes
die Provence nicht besucht und Land und Leute nicht aus

eigner Anschauung kennen zu lernen gesucht hat, scheint

zu seinem Vorteile ausgeschlagen zu sein. Die Provence

ist für den nordischen Besucher keineswegs immer so ent-

zückend, wie man es nach der Mehrzhl ihrer Schilderungen

annehmen müsste, und auch Feliber und Felibertum ge-

winnen nicht immer durch zu nahe Berührung: Kleinliche

Kirchturmsanschauungen- und Interessen, Eifersüchteleien,

demagogische und b3'zantinische Schmarotzereien, ein aus-

gedehntes Reklamebedürfnis u. a. höchst moderne mensch-

liche Schwächen machen sich unter ihnen manchmal mehr
wie billig geltend. Das im ganzen Süden durchaus vor-

wiegende französische Philistertum, das auch die Be-

urteilung der eignen Art von den Pariser Boulevard-

blättern und deren oft sehr zur Unzeit geistreichelnden

Strohköpfen bezieht, ist uns noch mehr zuwider. Man
muss diese Eindrücke erst überwinden, wenn man der

liebenswürdigen Art der Sndfranzosen, auch in ihrer

mehr flackernden als wärmenden Begeisteruugsglut, und

in ihrer oft sehr weitgehenden Lässigkeit gerecht werden

will. Mag W. auch durch sein persönliches Unbekannt-

sein mit den geschilderten Personen und Verhältnissen

manchmal in zu rosigem Lichte gesehen haben, so ist

er doch in seiner Gesamtbenrteilung des südfranzösischen

Felibertums und seines Meisters nur selten in die Irre

gegangen und gerade durch sein Fernbleiben vor Ein-

seitigkeit und Graumalerei bewahrt worden. — Ein anderer

philologischer Beurteiler W.'s tadelte mit mehr Recht

die Mangelhaftigkeit der metrischen Auseinandersetzungen

des Verf.'s, der, in Bezug auf Auffassung des französisch-

provenzalischen Versbaues sich allerdings auf einem über-

wundenen Standpunkte zeigt. Endlich schwankt natür-

lich je nach dem Standpunkte des Beurteilers auch die

Wertschätzung der ästhetischen Würdigung Mistrals

durch W. Nur darin sind wiederum alle Recensenten

einverstanden, dass der Verf. überall danach gestrebt

hat, seinem Autor gerecht zu werden, seine Vorzüge in

volles Licht zu setzen, ohne seine Schwächen zu ver-

schweigen. Dass von allen Werken Mistrals Nerto die

vollendetste Komposition aufweise, hat W. richtig er-

kannt; auch Mireio, der es an ungünstigen Beurteilern

ihrer schwächeren Partieen und an sonstigen irrigen

Deutungen gerade in neuerer Zeit nicht gefelilt hat, und

Calendau werden von ihm in billigenswerter Weise ab-

geschätzt; in der Beurteilung des undramatischen Dramas
Bi-iiio Jatio und des Rhoneliedes scheint mir W. die

Schönheiten dieser allerdings schwächeren Schöpfungen
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nicht immer ausreichend zu würdig-en. Der allg-emeinen

Anerkennung-, dass W. trotz mancher seiner Luxemburger
Heimat entsprungenen stilistischen Unebenheiten seinen

Stoff in angenehmer, manchmal vielleicht zu blühender

Form vorgetragen und durch Einflechtung gelungener

eigner und fremder Uebersetzungen in massvollem Um-
fange zweckmässig belebt hat, können auch wir uns nur

anschliessen. Der Korrektheit des Druckes hätte seitens

des Verf. 's vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit zuge-

wendet werden können; seitens des Verlages ist das

Nötbige für eine würdig-e Ausstattung des Werkes ge-

schehen.

Marburg. Koschwitz.

L. Bräntigam, Das französische Bayreuth. Goslar 1900.
8». 36 ö.

Eine ebenso begeisterte wie anschauliche Schilderung
des Lebens und Treibens bei einer der sommerlichen
dramatischen Anfiührungen, die seit 1869 im autiken

Theater zu Orange stattfinden, und deren treibende Kraft
Marieton ist, der bekannte Kanzler des Feliberbundes,

der in dem Wuuderbau der alten Eöraerbühne für die

noch zu schaffende nationale Dramatik der Südfranzoseu
eine würdige Stätte gefunden zu haben glaubt. Einst-

weilen werden die Festspieltage der Aufführung antiker

oder klassischer französischer Bühnenwerke gewidmet.
Im .Tahre 1897, dessen Bnhnenfesttagen der Verfasser

beiwohnte, standen die Erynnien Aeschj'los' und Sophokles'

Antigone auf dem Spielplane, und sie haben ihre Wirkung
auf das aus Pariser Feinschmeckern, enthusiastischen

Felibern und naiven Provinzlern zusammengesetzte zahl-

reiche Publikum auch nicht verfehlt, dessen Bewunderung
allerdings mehr der Bühnenkunst der Pariser Schauspieler

und Sänger als dem fremd gewordenen Stoffe der antiken

Tragiker galt. Für seine Schilderung gewinnt Br. einen

geeigneten Hintergrund durch eine kurze, aber lebendige

Vorführung eines Besuches bei dem Feliberhäuptliug

Mistral und einer Fahrt auf dem wildeinsamen Rhöne-
strome und des dabei Gesehenen. Gelungene Photo-
gravuren der Oranger Römerbühne, des 70 -jährigen

Mistral und Marietons tragen dazu bei, den Inhalt seiner

Broschüre noch mehr zu beleben, bei der nur einige

kleinere Ungenauigkeiten und ein zweimaliges Jourdanu
(f. .lourdanne, p. 11 und 12) etwas stören.

Marbnrg. E. Koschwitz.

Zur Dante-Literatur XXI.
1. L. Peri'oni-Grande, L'auno Santo di Dante Alighieri
e la R. Accademia Peloritana i Estr. dalla Rjv. Le lirazie').

Catania liHKJ, Tip. Monaco e Mollica. 8 pp. 24".

2. Ders., Un astronomo Dantofilo del Cinquecento. Appunti
per la storia della varia fortuna di Dante (Estr. dalla Riv.
Abruzzese etc. XV, 1—2.). Teiamo 1900, Riv. Abruzz. C pp. 8».

3. Ders., Della varia fortuna di Dante a Messina.
Messina, Libr. ed. iluglia. 23 pp. 8".

4. Zacchetti. Guido, 11 commento del Lombardi alla
Divina Commedia e le poleniiche dantesche di lui col
Dionisi. (U pp. 12". Roma. .^oc. cd. Dante AI., 189'J.

.'). Zacchetti, Corrado, Note dantesche. 52 pp. 8".

Roma. eh. 1899.

6. Zingarelli. N., L' Kpistola di Dante a Moroello
Malaspina lEstr. dalla Rass. crit. della Litt. ital. 1899.
IV. 3 f.). 10 8.

7. Ders., La data del 'Teleutelogio' (per la biografia di
Dante) (Estr. dat;li Studi di I.ett. it. I, 180—193). Xapoli,
Tip. Giannini e tigli. 19(KJ. Ki pp.

8. F. D'Ovidio, L' Epistola a Cangrande (Riv. d'Ital.

11 fasc. 9, p. ö—31), Rom 1899.

9. P. Torraca, L' Kpistola a Cangrande (eb. fasc. 12

p. 601— r.3(il. Rom 1899.

10. Cian, Vittorio. Lettera Dantesca al Comni. Prof.
Alessandro D'Ancona lEstr. dal (üorn. d. Lett. Storia e

Arte. I. fasc. 2. Melli 1898, 12 pp. 8").

11. Ders., (Comuuicazioni ed Appunti): II (riubileo del 1300
nei versi dun contemporaneo tiorentino (Estr. dal Giern,
stör, della Lett. ital. 19lX». XXXV. 450).

12. Ders., F. X. Krans. Dante iBull. della Suc. dant. Ital.

X. S. V. fasc. 8—10. 114 f.i.

13. Renier, Corrado Ricci, La DC. di Dante AI.. Milano
1898 u. Morel. Kraus Dante ((Üorn. stör, della Lett. it. 1898).

14. Zingarelli, N.. II Dante dl F. X. Kraus (Estr. dalla

Rass. crit. della Lett. it. IWIS, III. I(i9—192).

15. S. De Chiara, Noterella Dantesca lEstr. dal Giorn.
stör, della Litt. it. 1897. XXX. 214'.

16. Ders., La Luce dell' Inferno Dantesco leb. XXXII, 190).

17. Novati, Francesco. Tre Postille Dantesche. 34 pp.
8". Milano. U. Hoepli. 1898.

18 Arezio, Luigi, L' onore di Dante nella predizione
di Brunetto Latini. 24 pp. 8°. Palermo. Alb. Reber
ed.. 1899.

19. Biadego, Ginseppe, Dante e gli Scaligeri. .32 pp.
8". Venezia 1899 iEstr. dal Xuovo Archivio Veneto. t. XVIII,
tipi Visentini).

20. Zingarelli, Nie, La Person alita di Folchetto di
Marsiglia nella Commedia di Dante. Xuova edizione
accresciuta e corredata. BoUigna, Zanichelli 1899. ( =
Passerini e Papa Biblioteca storico - critica della Lett.

Dantesca. Xo. IV.).

21. Schiff, Mario. La preniiere Traduction espagnole
de la Diviue Comedie lExtracto del Homoiiaje ä 3Ienendez

y Pelayo en el afio vigesinio de sii prnfessorado. Estudios
de Erudiciön espaiiola.). .38 pp. Madrid 1899, Libr. gen.
de Victoriano Siuirez.

22. L. Perroni-Grande, F, Maurolieo, professore del-
1' Universitä Messinese e Dantista. Appunti. 33 pp. 4"

(Estr. d. pubbl. straord. della R. Accademia Peloritana).

Jlessina 1900.

23. Poletto, Giacomo, La Riforma sociale di Leone
XIII e la Dottrina di Dante Alighieri. 2 voll, Conferenze.
.336 und 397 pp. 8". .Siena, presso la Direzione della Biblio-

teca del rlero. 1898.

24. Torraca, Francesco, Di un Commento Nnovo alla
Divina Commedia (= Bibl. ster.-crit, della Lett, dant. dir'

da G. L. Passerini e da P. Papa. Xo. VII—VIII). 124 pp
8". Bologna, Zanichelli 1899.

25. Mirafiore, Gastone di, Dant« Georgico, 8aggio'
con prefazionc di Orazio Bacci. 176 pp. 4". Firenze. Tipogr'
G. Barbera, 1898.

26. Bottagisio, Tito, D. C. d. G., II Limbo Dantesco.
423 pp, kl. 8". Padova. Tipogr, e libr. ed, Autoniana, 1898.

1.— 3. Einer der fleissigsten Danteforscher Siciliens

bringt hier Notizen über die Teilnahme der Sicilianer an

dem Dantestudium, welche sich in No. 3 zu einem dankens-

werten üeberblick über das geistige Leben Messiiia's seit

den Tagen der Renaissance erweitern. No. 2 berührt

das Thema 'Fortuna di Dante' durch den Nachweis, dass

der mit der Kalenderreform zu Zeiten Leo's X beschäftigte

Astronom Benedetto Maggiorino in seinem 1037 zu

Venedig gedruckten Discorso delle varie osservatioui e

differenze dell' aiiuo ecc. öfter sich auf D. bezieht.

4. Lesenswerte Studie über den die Grundlage fast

aller Kommentare des 19. Jahrh. bildenden Commento
des Lombardi und die Auseinandersetzungen desselben

mit Dionisi, welch' letzterer bekanntlich das Aufgeben

der traditionellen Dante-Erklärung in Italien eingeleitet hat.

5. Corrado Zacchetti, Prof. in Bari, bespricht

Inf. 1, 76 (vgl. mit 2, 52; 2, 61 f.), den Bufera infernale

(Inf. 5, 31), die beiden giusti Fiorentini Inf. 6, 73, in

denen er Dante selbst und (-iiudo Cavalcanti sielit; die

Primavera der Proserpina (Purg. 28, 50), das Schweigen



249 1901. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. No. 7. 250

D.'s beim Eintritt in den Limbus (Inf. 4, 31), die Antliropo-

|iliagie des Conte Ugolino: die 'voce disconvenevole'

Inf. 24, 66).

6.— 7. Zingarelli verwirft die Eclitlieit des Briefes

an Maläspina und fixiert die Abfassung wenigstens des

I. Buches, der zuerst von Melius (in Canneto's Ausg.

vor Arabr. Traversari Latinae Epistolae, Fir. 1759, I)

Ijekannt gemachten Schrift des Ubaldo di Sebastiane da

Gubbio ("Teleutelogio") auf 1327, Sept. 26— 1328 Dec.

I>iese Feststellung ist sehr wertvoll, denn die Notiz des

'Teleutelogio' betrelfs Dante's, wo auch die seit Dionisi

suviel besprochene und als Beweis für Dante's geschlecht-

liche Versündigungen angezogene Stelle sich findet: . . .

adulteriuis complexibus venenavit, ist die älteste auf uns

gikoniniene Nachricht der Zeitgenossen über des Dichters

r'ersönlichkeit, älter noch als die berühmte Rubrica des

Giov. Villani. Dass sie für ein angebliches eliebrecherisches

Verhältnis nicht zu verwerten ist, zeigt Z. auch ganz gut.

8.— 9. Zwei wertvolle Beiträge zur Kritik des be-

rülimten Briefes an Cangrande, den d'Ovidio mit mir

als unecht verwirft, während Herr F. Torraca ihn als

authentisches Werk Dante's verteidigt, hauptsächlich mit

dim Argument, dass er den wahren Sinn der DC. (rimuo-

vere i viventi su la terra dallo stato di miseria ecc.)

in unübertrcfdicher Weise klar lege, llir scheint, dass

dies Argument nichts weiteres beweist, als dass der

Kalsarius genau mit den durch eine Art Familientradition

bewahrten, durch Pietro Alighieri's Kommentar hinläng-

liili festgelegten Intentionen des Dichters bekannt war.

10. Der hochverdiente Danteforscher Cian unter-

sucht in seinem Schreiben an D'Ancona nochmals die

Veltrofrage. Veltro kann ihm nur ein Cae.sar sein, der

das politische und zugleich moralische Element darstellt,

in Verbindung mit einem religiösen Papst. Es wird an

Jacopo di Dante's Dottrinale erinnert, wo sich die

Verse finden 'si ch'a viver directo 1| lo imperial cospecto
jj

conviene essere spada' etc., was nur auf den Kaiser gehen

kann. — Die Abhandlung 11 desselben Verfassers er-

innert an die sich mit dem Gedanken der Dt', berührenden

Verse des Bonaiuti auf das .Jubiläum von 1300, welche

der Verfasser nur aus lluratori SS. XIV, col. 1118 f.

kannte. Ich habe ihn seither darauf aufmerksam ge-

macht, dass dieselben auch bei Manni in seiner Geschiclite

der Jubiläen abgedruckt und von mir in meinen Aufsätzen

über das Anno santo (A. Z. 1900, wieder abgedr. Essays

II, 276) berücksichtigt sind.

12. — 14. Drei Besprechungen meines 'Dante', welche

als selbständige Beiträge zur Danteforscliung anzusprechen

sind und auf zahlreichen Punkten eine Auseinandersetzung

mit mir anstreben. Ich hoffe in nicht zu langer Zeit

in einer zweiten Auflage meines Buciies eingehender auf

diese wertvollen Recensioncn zurückkommen zu können,

welche aucii da, wo die Jleinung ihrer Verfasser von der

iiieinigen abweicht, Sluster liebenswürdiger und vornehmer

Polemik darstellen. Einstweilen muss ich den verelirten

Herren Cian, Zingarelli u. Morel meinen aufrichtigsten

Dank für das sagen, was sie hier beigebracht haben.

15.— 16. De Cliiara verteidigt in seinem 'Dante

e la Calabria' (Cosenza 1895) die Lesart Crotona (Parad.

8, 62) gegen diejenige der meisten Hss. 'Catona', und

Scartazzini hatte ihm (Ed. min. -^ p. 773) darin Hecht

gegeben. .letzt nimmt De Cliiara seine Argumentation

zurück und erklärt sich zu Gunsten der l.ieiTung Catona.

— De Chiara's zweiter Aufsatz handelt über das von

Bartoli (Stör. d. Lett. ital. VI, 2, 45) aufgeworfene

Problem, wie Dante in dem Orte änsserster Finsternis

alles klar sehen konnte. Die Lösung der Fragen wird

mit Angelitti in der Luna nuova gesucht.

17. Die drei Abhandlungen Novati's behandeln 1) die

Frage, wie Manfredi trotz seiner Sünden und der päpst-

lichen Excommunication sein Heil finden konnte (Purg.

3, 121 f.), ein Problem, das eigentlich keine Schwierig-

keiten bieten kann; 2) die Frage, ob die 'Squilla di

lontano' (Purg. 8, 1— 6) die Ave Maria -Glocke ist,

was Novati geneigt ist, zu verneinen, da die Ave Maria-

Glocke erst zwischen 1318— L'l durch Johannes XXII
grössere Verbreitung fand; 3) die 'vipera che i Milanesi

accarapa' (Purg. 8, 80) (Beziehung auf das Mailänder

Wappen). Sehr dankenswert ist die Anlage S. 30 betr.

d«r Abendglocke in den italienischen Städten.

18. Arezio untersucht die Bedeutung von Inf. 15,

70—72 und die hier vorausgesagte Ehre Dante's, die

der Verf. in Beziehung zu der Stelle des Convivio (I, 3)

sono andato, mostrando contro a mia voglia la piaga

della fortuna' setzt.

19. Biadego liefert in seiner in der Adunanza

der R. Deputazione Veneta di Storia patria 5. Nov. 1899

gehaltenen Rede einen wertvollen Beitrag zur Geschichte

des Verhältnisses Dante's zu den Scaliger. Der Gran

Lombardo kann ihm nur Bartolommeo sein; aus dem

.jungen Cangrande hat der Dichter das Ideal eines Fürsten,

Kriegers und Staatsmannes gemacht. Es wird (S. 16)

zusammengetragen, was sich über diesen Scaliger als

Beschützer von Kunst und Wissenschaft, als Tröster der

Esilirten (Petrarca's Zeugnis) sagen Hess, nebenbei auch

die Legende von Giulietta und Romeo besprochen. Es

wird erinnert an das lateinische Gedicht, in welchem

Heinrich VII. den Scaliger testamentarisch einsetzt als

fidelem commissarium Canem da Verona. Gleichwohl

identifiziert Herr B. nicht ohne weiteres Cangrande mit

dem Veltro, erkennt vielmehr an, dass die Persönlichkeit

des Veltro sich in der neuesten Danteforschung mehr

und mehr als indeterminata herausstellt. Für Cangrande

citiert er mit Recht den Vers des Gidino da Somnia-

campagna (14. Jahrb., ed. Bol. 1870, 94): quel can che

fuga la lupa fallace. Die Abhandlung will endlich auf-

weisen, dass I). im Verkehr mit Cangrande seiner Würde
in nichts vergeben habe. Der Verf. steht hinsichtlich

der Echtheit des Briefes an Cangrande auf Seite Torraca's.

20. Der gehaltvolle Vortrag Zingarellis über

Folco di Marsiglia (Par. 9, 94), welcher Litbl. 1898,

XIX, 195 besprochen wurde, erscheint hier zum zweiten-

male, sehr vermehrt und verbessert — ein wertvoller

Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Literatur.

21. Die kleine Schrift Mario Schiffs stellt eineii

der wichtigsten Beiträge dar, deren sich die Dante-

literatur der letzten Jahre zu erfreuen hat. Sie bringt

eine höchst willkommene Bereicherung unserer Kenntnis

von dem- Eindringen Dante's in die spanische Literatur,

in welche die Couiraedia durch Micer Francisco Imperial

und den Jlarquis de Santillane eingefülirt wurde. Die

älteste spanische Uebersetzung, das Werk Enrique's

de Aragon, ist zwischen 28. Sept. 1427 imd 10. Okt.

1428 entstanden und in Cod. I, 1— 110 der Nat. -Bi-

bliothek zu Madrid (ehem. Coli. Os.suna) erhalten; die

Hs. stammt aus der von dem Marcjuis de Santillane be-

gründeten Libreria de Guadalfajara. Herr Schiff giebt

eine Beschreiliung derselbc^n und verspriclit auf den Gegen-

stand zurückzukommen; er bereitet ausserdem andere

Arbeiten vor. welche er die Güte hatte, mir in Florenz

18
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1900 bereits vorzulegen und welche überaus dankens-

werte Aufschlüsse über die Fortuna di Dante in Spanien

geben. Jedenfalls lässt sich schon jetzt sagen, dass die

DC. in keinem Lande früher und erfolgreicher in die

öffentliche Bildung eingeführt worden als dort.

22. Der Astronom und Mathematiker Maurolico,
ein Vorläufer Galilei's, hat einige Poesien gedichtet,

welche eine intime Bekanntschaft mit der DC. verraten.

Der Verfasser bringt urkundliches Material zur Geschichte

dieses Gelehrten bei, welcher in der zweiten Hälfte des

16. Jahrh. in Messina lehrte und einen namhaften Anteil

an dem Aufleben der Wissenschaften in Sicilien hatte.

23. Die früheren Arbeiten des an der päpstlichen

Akademie im Vatican als Inhaber einer Cattedra Dan-
tesca angestellten, jetzt leider erkrankten Mgr. Poletto,
sind s. Z. an diesem Orte besprochen worden. Das zwei-

bändige Werk, welches hier angezeigt wird, behandelt

die politisclie Seite in Dante und bringt ihn in möglichste

Concordanz mit den Tendenzen der Curie. Kann schon
die gänzliche Vernachlässigung der deutschen Dante-
literatur, welcher der Verfasser offenbar aus Unkenntnis
der Sprache schon nicht näher zu treten vermochte, nur
ein ungünstiges Prognosticon für dies sein Unternehmen
geben, so enttäuscht die flüchtigste Lektüre einiger

Kapitel schon Jeden, der hier eine wirkliche Förderung
der Sache sucht. Die angebliche soziale Reform Leo's

XIII in enge Beziehung zu Dante zu setzen, ist ein ganz
müssiges Unterfangen, was nur die Absicht haben konnte,
dem Herrn des Vatikans zu schmeiclielu. Die eigent-

lichen Probleme der Dante'schen Kirchenpolitik sind ab-

solut verkannt, schief aufgefasst und in ein unrichtiges

Licht gesetzt. Kurz, diese Leistung steht weit hinter

den früheren Studien Poletto's zurück. Unter diesen

wird ja dessen dreibändiger Kommentar (Rom 1894)
immerhin eine geachtete Stellung einnehmen und nament-
sich nach der theologischen Seite sich stets als braucli-

bar erweisen. Ob es aber angezeigt war, demselben
eine so ausgedehnte Rezension zu widmen, wie Herr
Torraca das getlian und ob es notwendig war, diese

124 S. umfassende Rezension nochmals eigens heraus-
zugeben (Xo. 24), das dürfte doch ziemlich fragwürdig
erscheinen.

25. Mit Vergnügen zeige ich dagegen die fleissige

und lehrreiche Abhandlung an, welche ein hochgebildeter
junger Xobile, Sohn Victor Emmanuels II, unter dem
Titel 'Dante Georgico' den in den Schriften Dante's vor-

kommenden Beziehungen zur Landwirtschaft gewidmet
hat. Was hier für Botanik, Zoologie, für Meteorologie
u. dgl. in Betraclit kommt, ist überaus sorgfältig und
jnit kritischem Geist zusammengestellt. Für die ästhetische
und psj'cliologische Betrachtung des Gegenstandes ist

aber namentlich der zweite Teil der Untersuchung er-

giebig: Tarte nella Georgica Dantesca wo das Land-
leben der Zeit, die meteorologischen Erscheinungen, .lagd

n. s. w. behandelt werden. Selbst den anscheinend trockenen
Bchematischen Zusammenstellungen folgt man mit Genuss
und man kann nur hoffen, dass Graf Mirafiore die

Danteliteiatur mit ähnlichen erfolgreichen Studien auch
in Zukunft bei'eiciiei'n werde.

26. Niciit minderes Lob verdient die gewissenhafte
und sorgfältige Untersuchung, weldie der Jesuit P. Tito
Bottagisiu dem Dante'schen Linibus (Inf. 4) gewidmet
liat. Der Verfasser bescliäftigt sich da zunächst mit der
Topographie des Limbus, dann mit der Lehre Dante's
über die Erbsünde, welcjie er in vollkommener Ueber-

einstimmung mit derjenigen des Thomas v. Aquin findet:

weiter mit der Frage, weshalb Dante die grossen Geister

des nobile Castello als persönlich Innocenti darstellt —
was sich aus seinem Ideal der Mouarchia universale er-

gab. Es wird weiter eine Parallele zwischen dem nobile

Castello im Linibus und der Amena Valletta der grossen

Schatten im Antipurgatorio gezogen, dann auf die Aquila

d'oro, auf die Sospesi del Limbo (Inf. 2, 52) und ihren

Zustand, auf die Evocation der Geister, auf Christi

Descensus ad Inferos, auf die Frage Dante's Inf. 4, 4!:t

(uscinne mal aicuni ecc), auf die Fiage, ob der Limbus
auch als Purgatorio gedient habe, ehe Christus dahin

abstieg; auf die von Dante als Salvati Genannten (Adam,
Abel, Noe, Moses u. s. f.), auch auf Raab (Parad. 9, 1 12 f. ),

auf die Allegorie und den Bau des nobile Castallo, auf

die von Danto fuori del nobile Castello angenommene
Luftbewegung (Inf. 4, 150), endlich auf die verschiedenen

Gruppen der in dem nobile Castello versammelten Bt-

wohner desselben, eingegangen.

Man kann diese gehaltvolle Studie nicht ohne reich

Belehrung und wirklichen Genuss aus der Hand legen

Freiburg i. Br. Franz Xaver Kraus.

Zeitschriften.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen l'VI. Bd., der neueren Serie VI. Bd., 8, u. 4.

Heft: E. Consentius, Zur Quellenfrage von Schillers (ir-

schichte des Süjährigen Krieges. — M. Förster, Zur alt-

englischen Quintinus-Legende. — B. Fehr, Die Lieder der
Hs. Add. Ö66Ö (Ritson's Folio-Ms.i. — H. .Tantzen, Zu Lord
B3rons 'Giaour', — K.Tobler, Die Prosafassung der Legendi
vom heiligen Julian. I. — A. Schulze, Neue bibliograpiiiscli-

Mitteilungen, — M, Förster, Zum altenglischen Roethiu^.
— F, Holthausen, Zur Quelle der aUenglischen Fata
apostolonim. — F, Liebermann. Zu den angelsächsischen
Annalen. — F, Holthausen. Die (iedichte in .Elfreds Ueber-
setzung der Cura pastoralis. — Pers., Zum Fragment von
Worcester. — Ders., Der ae. Spruch ans Winfrids Zeit, --

M. Förster, S^-mbolformeln der älteren englischen Kirche.
— F. Holthausen, Zu dem niittelenglischen Gedicht
'l'Ieanness'. — A, Hahn. Zu Pricke of Conscience V, 76.il

— 7(i86, — Ders., EinHuss der Planeten, — Ders., (renerj-des

ed, Wright. — F. Liebermanii, Zu Thomas Sackville. —
H. .Tantzen, Zu Chattertons '.Ella'. — G. Herzfeld, Zur
Geschichte von Bürgers Leonore in England. — H, Stanger,
Zwei englische Faust -üebersetzer. — Rud. Much, Friedr
Kluge, Etj'mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
Sechste verbesserte und vermehrte AuH, — K. Weinhold.
Fr. Vogt, Die schlesischen Weihnachtsspiele. — A. E, Berger.
Br, (toIz. Pfalzgräün (Tcnovefa in der deutschen Dichtung.
— O, Minde-Pouet, G. Waniek, Gottsched und die deutsdie
Literatur seiner Zeit. — H. Jantzcn, Th. Poppe, Friedrich
Hebbel und sein Drama. — Rud, Lehmann, 0. Pietsch.
Schiller als Kritiker. — E. M. Meyer. K. Richter. Ferdinand
Freiligrath als Üebersetzer. — F. S. Delmor, Gernian lyrics

and ballads, selected and arranged by James Taft Hatfield.

S. M, Prem , Vollendete und Ringende. Dichter u. Dichtungen
der Neuzeit, geschildert von R, JI. Werner, — R. M. Meyer,
Lewis F. Mott, The poet as tcacher. An address delivered
before the Mens Club of the Leiiox .\vcnue l'nitarian Church,
— Herzfeld, A. Madort. liic Sprache der altonglischen
Rätsel des Exeterbuches und die Cynewulffrage. — A.
Brandl, W, A, Neilson, The origins and sourccs of the
'Court of Love'. — Ders., Maciiiilliin's lihrary of English
classics cdited by Alfred W. Pollard. — .\."llerrmann.
W. Franz. Shakespcare-Gramnuitik. — M. Meycrfcld, Th.
lleitterer, Leben und Werke l'eter Pindars (Dr. .lohn Wolcotl.
— G, Herzfeld, H. Pesta, (ieorge Crabbe, Eine Würdigung
seiner Werke, — R. Fischer. Einige neuere Erscheinungen
auf dem (ieliicte des englischen Romans: Richard Bagot,
A roman niystery: Mrs. Alexander. Through tire tofortune;
A. Conan Doyle. A duet. — C. Shcrwood, M. Hewlett,
The forest lovcrs. — A. II crrmann. Library of conteniporary
anthors iwith notcsi. ,\uiiotatod by ('. (irondhoud and P.

Roorda, Bd. III: A tale of a lonely parish, by F. M. Craw-
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ford. Bd. IV: The fowler. by B. Harraden. — Ders.. The
Gruno series I. Little Lord Fanntlerov. by Frances H.
Biunett. Annotated by L. P. H. E. Eykman and ('. F.

Voortman. — Ders.. Entrlish reader. historical and literary,

by K. A. Hugenboltz. — G. Krueger. E. L. .Stevenson.

Across the plains and An inland voyagc. Für den .Schul-

gebrauch hrsg. von lir. EUinger. — A. Herrmann. Tliree

Christmas stories from Gh. Dickens 'Household words' and
'All the year round". Hrsg. und erklärt von H. Gonrad. —
Ders.. W. Wright. The beginner. Ein Lehrbuch der engl.

Sprache zur schnellen Erlernung derselben durch Selbst-

unterricht. — Ders.. F. .T. Wershofen. Zusammenhängende
Stücke zum Uebersetzen ins Englische. Dritte, verbesserte
Auflage. - Ders . K. Breul. Betrachtungen und Vorschläge
betrefiend die Gründung eines Eeichsinstituts für I^ehrer des
Englischen in London. — G, Gohn. K. Warnke. Die Quellen
des Esope der Marie de France. — Ad. Tobler. V. Giraud.
Essai snr Taine. son «uvre et son intlnence. — Ders.. Th.
B. Harbottle and col. Ph. H. Dalhiac. Dictionary of quotations
(french and italiani; R. Alexandre. Les mots qui restent,

Supplement ä la troisieme Edition du "iiusiJe de la conver-
sation'. repertoire de citations fran^aises. expressions et

formules proverbiales avec une indication precise des sources.
— H. Springer. 0. Zimmermann. Die Totenklage in den
altfranziisischen Ghansons de geste. — 0. Hecker. A. Zuber-
bühler. Kleines Lehrbuch der italienischen Sprache. 3. Aufl.

- — Ders.. Heinr. Sabersky. Betonungswörterbnch der ital.

Sprache. — B. Schneider, Frederic Mistral. Mirf-io, potme
provencal. fidition pnbliee pour les cours universitaires par
Ed. Koschwitz. Avec un glossaire par 0. Hennicke.

Die Neueren Sprachen IX. 2: W. Münch. Der Betrieb der
neueren Sprachen seit 1890. — H. Klinghardt. Stimm-
haftes h. — B. Fleischhnt. Einige Worte über den neu-
sprachlichen Unterricht in St. Petersburg. — W. Victor.
Zur Reform des neusprachlichen Interrichts auf der Uni-
versität. — K. Hörn, Ein Beitrag zur Beurteilung des
Wertes der Uebersetzungen aus dem Deutschen in die fremden
Sprachen. — Gh. Thudichum. Napoleon und die englische
Sprache. — W. V.. Ein italienisches Neuphilologenblatt.

Nenphilologische Mitteilungen (Helsingforsi 1.5./5. 1901: .L

Poirot, Sur les .Orientales". — W. S.. La reforme de la

rfforme orthographique. — ,T. U., Eggert. Phonetische und
|

methodische Studien in Paris zur Praxis des neusprachlichen
Unterrichts. — U. Lindelöf. Sweet. The History of Language.
- A. Wallenskiild, Populär Studies in ilythology. Romance

and Folklore, issued under the general editorship of Alfred
Nntt. — T. E. Karsten. Ny-islandsk lyrik. overs.Tettelser

og studier af Glaf Hansen. — .T. U.. Rossmann. Ein Studien-
aufenthalt in Paris ; Mey, Frankreichs Schulen.

Modern Langnage Notes XVI. 5: .Fohnston. The French
Gondition Gontrary to Fact. — Hanscom. The Sonnet Forms
of Wyatt and Surrey. — Hempl. The Galf of the leg. —
Osgood. Milton's classical Philology. — Gerber. Helena
and Homunculus : a critical examination of Veit Valentin'»
Hypothesis and its last defense II. — Hills. Loiseaux, an
elementary grammar of the Spanish langnage. — Wood,
Uhlenbeck. Etymol. Wörterbuch der gotischen Sprache. —

•

Keidel. Clement. Henri Estienne es son neuvre franraise.
— von Klenze, Woerner. Henrik Ibsen. — Hardy, Hatrteld.
fierman Lyrics and Ballads.

Memoire»! de la Societe de Lingu istiqne XI. 6 : M. G r am ni o n t

,

Le patois de la Franche - Montagne et en particulier de
Damprichard; Franche-Gomte. iSchl.l

Zs. des Vereins für Volkskunde XL 2: A. Heusler. Die
altnord. Rätsel. — ,1. von Xegclein. Die Reise der Seele

ins .lenseits. (Forts. l
— R. F. Kaindl. Ruthenische Hoch-

zeitsgebriiuche in der Bukowina. — .1. Bacher. Von dem
deutschen Grenzposten Lns^rn im wülschen Südtirol. — M.
Eysn. Ueber einige Votivtafeln im Salzburger Fhuhgau. —
Th. Zachariae, Zu Goethes Parialegende. — M. Höfler.
Sankt llichaelsbrot. — P. Drechsler. Der Wassermann im
Schlesischcn Volksglauben. — M. Uöfler. St. Hubertus-
Schlüssel. — E. K. Blümml. Beiträge zur Flora der Fried-

höfe in Niederösterreich. — K. Weinhold. Der Palmbusch
in den Niederlanden.

Kuphorion Vill. 1: R. 51. Meyer. Prinzipien der wissen-
schaftlichen Periodenbildung. Mit besonderer Rücksicht auf
die I>iteraturgeschichte. — Ed. Platzhoff. (i. Eliot. Die
Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihrer \Veltanschauung.
I. Das äussere Leben. Die theologische Periode. — Nie.

Scheid, P. Fr. Längs Büchlein über die Schauspielkunst.

' Ein Beitrag zur .Tesuitendramatik. — K. Obser. Zu Wielands
Uebersiedlung nach Weimar. — V. Loewe, Neue Beiträge

, zur Gharakteristik des jungen .Terusalem. — Rud. Krauss,
' Neue Briefe von Schubart. I. Briefe Schubarts vom Asperg

an seine Gattin nach Stuttgart. H. Duntzer. Die neun
ersten .fahre von Goethes Ehe 1788—1797. — E. Fasola.
Schillers Werke in italienischer Uebersetzung. — .4. Kopp.
-allerlei Kleinigkeiten. 4. Sieben lächerliche Geschnältz. 5.

Tabakspoesie. Logaus Tabaksepigramme, fi. Ein Zwillings-
lifrd. — .A. Rosenbaum. Zu Hoffmann von Fallersieben,
Unsere volkstümlichen Lieder. — R. M. Werner, Ein un-
bekanntes Gedicht Grillparzers. — R. 31. Meyer. Kassner.
Die Mystik, die Künstler und das Leben. — A Häuften,
Teutsch. Bilder aus der vaterländischen Geschichte. — H.
Lambel. Bibliothek deutscher Schriftsteller ans Böhmen.
Band IV—IX. — K. Reuschel. Thiele. Luthers Sprich-
wörtersammlung. — 0. Weber. Schuster. Fürstbischof Martin
Brenner. — E. Gonsentius, Borinski. Lessing. — Rernh.
Richter, (irundmann. Die geographischen und völkerkund-
lichen Quellen und Anschauungen in Herders .Ideen". —
R. M. Meyer. Ewert. Willibald Alexis Erinnerungen. — K.
Böhrig. Hebbels Werke. Hrsg. von K. Zeiss. — R. M.
Meyer. Schwering. Friedrich Wilhelm Weber. - Ders.,
Hanstein. Das jüngste Deutschland. — K. Zeiss. Utto Ernst,
Buch der Hoffnung. — Ders.. Lorenz. Die Literatur am
.Tahrhundertende. - Ders.. Zabel. Zur modernen Dramaturgie.
— R. M. Meyer. Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut
und Gattin. — Ad. Hauffen. Zeitschriften. — Jul. .Tnng,
Zur Erinnerung an Ad. Pich [er.

Zs. fiir hochdeutsche Mundarten II, 1.2: Th. Gärtner. Texte
in Wiener Mundart. S. Singer. Sprache und Werke des
Nicolaus Manuel. Beiträge zur Kenntnis des bern-deutsclien

Verbums. — (_•. Heilig. Stücke aus einem Schauspiel des
XVIII. .Tahrh. — Ki. Schwend. Texte in der Jfundart von
Oberschopfheim. — P. Beck, Sendschreilien aus dem .Tahre

1804. erlassen von Michel Beutele. Bauer in Pfuhl, an Märte
Banzhaf. Karrenmann in Ulm. (In Ulmischer Mundart.) —
0. Weise, Prügeln und sinnverwandte Ausdrücke. — Ph.
Keiper, Die BoU und der NoUen. Zwei pfälzische Berg-
namen, etymologisch erklärt. — Em. Grigorovitza. Rumän.
Elemente und Einflüsse in der Sprache der Siebenbürger
Deutschen. — 0. Jleisinger. Die hebräischen Fremdwörter
der Eappenauer Mundart. — Wilh. Unseld. Schwäbische
Sprichwörter und Redensarten i^Forts.). — A. Holder. K.
und R. Weitbrecht. Schwubagschichta. — G. Ehrismann,
Singer, S., Die mittelhochdeutsche Schriftsprache. — Ludw.
Sütterlin. Friedr. Blatz. Neuhochdeutsche (irammatik. —
J. Miedel. G. Heeger. Die german. Besiedelung der Vorder-
pfalz an der Hand der Ortsnamen. — W. Kahl, G. Stos-
kopf. D'r Herr Maire. D'r Kandidat. — K. Amersbach,
E. Höfler. Deutsches Krankheitsnamenbnch. — W. Hörn.
W. Grecelius. Oberhessisches Wörterbuch. — 0. Heilig,
E. IL Meyer. Badisches Volksleben im 19. .Tahrh. — E.
Schmitt. G. Trockenbrodt. Ascheberger Spruch'. — .\d.

Schwend. k. H. Dnffner. Schwarzwälder Leben. Ixedichte

in Schwarzwälder .Mundart.

Zs. des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins XVI. .5:

Thiele. Luthers Sprichwörtersammlung, bespr. v. Pietsch.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XIX,
4: .T. Verdam. (iver het voorvoegsel ont-. — Ders.. Een
tot heden onbekend woord voor kern (mnl. rlon ^= nhd. ihoii).

- .1. H. Kern, Naschrift op Tijdschr. XVIIL 182ff. - W.
L. de Vreese, Nieuwe middelnederlandsche fragmenten;
X: Eene nog onbekendc 'twistsprake' ; XI: Fragment eener
vertaling des Disticha Gatonis gedrukt door .lan Brita. —
Ders.. Middelnederlandsche geestclijke gedichten, liederen

en rijmen.

Taal en Letteren XI, h: Buitenrnst Hettema. Het ,\bel

spei, de Esmoreit. — R. A. Kollewijn. Verandering van
wonrdbetekenissen. (Forts.) — K. Poll. Kleinigheden. IV.

Brou. V. Kr eyeren in slaan (= 'zieh haasten' in de 17 e

eeuw.) — S. S. Hoogstra. Gevraagde en ongevraagdc in-

lichtingen aangaande Vondel's Palamedes.
SprÄk och S^til. Tidskrift für nysvensk sprakforskning fUpp-

sala] I. 1: Ad. Noreen. Tvä olika slags fr.'igesiitser. — B.

Hesselman. Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling. —
Fr. Tamm. Sma bidrag tili ordförklaring. 1. Ett uppländskt
ortnamn. 2. Nägra andra nutidssvenska ord. — .1. A. Lun-
dell. Hvad vi värkligen säga. — Smärre bidrag. 1.

.•Vttraktioner.
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Englische Studien 29. 2: G. Sarrazin. Der Ursprung der

neuenglischen «/-. ««-Diphthonge. — Elise Richter. Eine
altportngiesische Version der König Lear -Sage. — Heinr.

Kraeger. The German Spy (1738). — J. llichelsohn,
Gehirn und Sprache. — John Ries. C. Alphonso Smith. Inter-

pretative .Syntax. — A. E. H. Swaen. F. il. Padelford. Old

English Musical Terms. — W. Franz. A. ilorgan. A study

in the Warwickshire Dialect. — W. A. Read, Dialect Notes.

Vol. II. part. I: College Words and Phrases. With an in-

troduction by Eugene H. Babbitt. Publication of the

American Dialect Society. — J. E. Wülfing. Beownlf.

Hrsg. Von A. Holder. II a. Berichtigter Text mit knappem
Apparat und Wörterbuch. 2. AuH. — Kate M. Warren,
Old English Idyls. By .lohn Lesslie Hall. — H. Spies,
Legenda Aurea — Legende Dor^e — Golden Legend. A
study of t'axton's Golden Legend -nith special reference to

its relations to the earlier English prose translation. By
Pierce Butler. — Ders.. Leonard Gox. The arte or crafte

of rhetoryke. A reprint, edited with an introduction, notes

and glossarial index by Frederic Ives C'arpenter. — W.
Bang. R. Koppel. Verbessernugsvorschläge zu den Er-

läuterungen und der Textlesung des .Lear". — R. Boyle,
R. A. Small. The Stage - Quarrel bctween Ben .Tonson and
the so-called Poetasters. — Ph. A ronstein. P. Sakmann,
Bernhard de Jlandeville und die Bienenfabel - Kontroverse.

Eine Episode in der Geschichte der englischen Aufklärung.
— Edm. Ruete, 0. Roloff, Robert Browning's Leben nebst
Uebertragungen einiger Gedichte desselben. — A. K roder.
E. W. Hornung. The Belle of Toorak; .-inthony Hope. Quisant^:

Florence Montgoraery. Prejudged; 31. E. Braddon. The Intidel:

A. Morrison. Cunning Murreil. — H. Klinghardt. G. F.

Steffen, England als Weltmacht und Kulturstaat. Studien

über politische, intellektuelle und ästhetische Erscheinungen
im Britischen Reiche. Deutsche, vom Verfasser durchgesehene
Ausgabe, aus dem Schwedischen von 0. Reyher. — E. N ad er.

F. W. Gesenius, A Book of English Poetry for the Use of

Schools. Third edition. revised by F. Kriete. — C. Th.
Lion. E. (iropp und E. Hausknecht. Auswahl englischer

Gedichte, für den Schulgebrauch zusammengestellt. 7. Autl.

— i'h. Wagner. E. E. Speight. The Temple Reader. A
Reading Book in Literature for School and Home. New
edition. revised. enlarged and illustrated; E. E. Speight. The
New English Poetry Book. A selection froni English poems
and ballads: Spenser to Swinburne. — H. .Tantzen. F. J.

Bierbaum, History of the English Language and Literature

from the earliest times until the present day. including the

American I>iterature. Fourth thoroughly revised edition.

School Edition. — Ders., A. Brandt, (Jutline of English
Literature. Second edition : E. Döhler. An historical Sketch
of English Literature. Kurzer Ueberblick über die Geschichte
der englischen Literatur. Für den Schulgebrauch bearbeitet.

,. 4. Auti. — C. Th. Lion und K. Ackermann. .Tob. Bube.

The Story of English Literature. Für den Schulgebrauch
hrsg. und mit Anmerkungen versehen. — .T. EUinger.
Th. Lion und F. Hornemann, Lese- und Lehrbuch der engl.

Sprache für Realgymnasien und lateinische höhere Schulen.

III. Teil. Untersekunda; C. Th. Lion und F. Hornemann,
Englisches Lesebuch zur Geschichte und Landeskunde Gross-
britanniens für die Oberstufe des Gymnasiums. — Ders.,
J. J. Sauer. Englisches Lesebuch für Handelslehranstalten.
— G. AVeitzenböck. K. Quiehl. Französische .Aussprache

und Sprachfertigkeit. 3. Autlage.

Revue des laiignes romanea .Tan. Febr. 1901 (= XLIV 1. 2.):

Mistral, Jm licspelido. — V. L. Bourrilly, Les Francais
cn Piemont, Guillaurae du Bellay et le marichal de Monte-
jehan (Juli-Aug. 1538). — F. l'astets, Description dun
manuscrit des Quatre fils Aymon et legende de Saint-Rcnaud.
— G. Th^rond, Co/ites kniiadoitciayt'S (Forts.). — A. Vidal.
Etablissement du MarchC il Montagnae. — TeuliO, La
Santo Estello ä Magahuno. — Jeanroy. Blanc. Le livrc de
comptes de Jacme Olivier, marchand narbonnais du XIV"
si^cle. — Ders., Delignieres, Nouvelles rechcrches sur le licu

d'origine de Raoul de Houdenc. — (Jrammont. Wulff, La
rhytmicite de l'alexandrin franoais. — J. Anglade. .Meyer-

Lübke, Die Betonung im (iallischen.

Revue de philolo^ie fran^aise et de litterature 1901, I:

L. Vignon. Les patois de la region lyonnaise, Ic pronom
neutre sujet. — Baldcnsperger. A propos de l'aveu de la

princesse de L'leves. — L. G. Pelissier, Stendhalien Babillau.
— Bianchardon, Le pajtois de Saint-Haon-lc-Chatcl isuitei.

— Cl^dat. Sur le traitement des voyelles atones et semi-
toniques du latin; Sur le changement anormal du r initial

en /. — Comptes rendus: Vignon. Koschwitz, Mireio de

Mistral. — Desormaux. Huth. J. Dubois. — Cledat. G.

Paris. Villon.

Gioniftle Dautesco IX. 1. 2: .\ronne Torre. Su le tre prime
edizioni del l'ommento alla 'Divina Commedia' del p. Pompeo
Venturi. — Antonio Fiammazzo. Per la fortuna di Dante:
Ammenda. — Orazio Bacci. Postilla dantesca i'Inferno'

XVI. 106). — Attilio Butti. Carlo Porta e Dante. — G.
Lesca, G. Biadego, Dante e gli Scaligeri (Venezia 1899).

— ß. Murari. H. Cochin. Läge de Dante (Macon 190O).
— U. Cosmo. N. Garollo. La prescienza del futuro e

V ignoranza del presente ne' dannati di Dante (Trapani 1897).

— G. Lesca. A. Giordano. Breve esposizione della 'Divina

Commedia' (Napoli 19U0i: Francesca da Rimini (Napoli 1900).
— G. L. Passerini. K. Federn. Dante (Leipzig 1899). —
E. Carrara, M. Martinozzi. Come fa Dante a vedere nel-

r Inferno se e al buio? (.\Iodena 191X)). — G. Lesca. F.

Scandone. Ricerche novissime sulla scuola poetica siciliana

nel sec. XIII (.\vellino 1900). — G. L. Passerini. Bib-

liografia dantesca [ni. 1460—1585J. — L. Filomusi Guelfi,
Ancora 'Sotto il velame"! — Notizie: La CoUezione di opuscoli

danteschi inediti o rari; gli Studi e saggi danteschi di E.

Larama; la Lectura Dantis a Roma: la Raccolta di studi e

testi valdelsani; gli Studi di Letteratura italiana: scritti

SU Dante nella Rivista d'Italia; la Storia e fisiologia del-

r arte di ridcre di T. Massarani; il Canto VIII del Purgatorio
illustrato da F. Roraani: le Conferenze fiorentine di I. Del
Lungo; la Matelda svelata da 31. Scherillo; il Dizionario

dei dantisti. — G. A. Scartazzini: Nccrologia. — IX. 3:

U. Cosmo. Notereile Francescane: [I. Fonti dantesche. A)
11 'Commertium paupertatis': B) II viaggio nel Paradiso
terrestre di fra Benedetto d'Arezzo; C) S. Bonaventura e

Dante; IL Fu veramente Dante terziario francescanoV] —
Gioachino Brognoligo. F. K. H. Haselfoot. The 'Divina

Commedia' of Dante Alighieri, translated line for line in the

terza rima of the Original with notes; [second edition. ecc.J

(London 1899). — .Antonio Fiammazzo. Guido Zacchetti.

La fama di Dante in Italia nel secolo XVIII; [appunti].

Liter. Centralblatt 20; Mauthuer, Sprache und Psychologie.
— Graf, Goethe über seine Dichtungen. — K. Bghd.. Lei-

^arraga's baskische Bücher von 1571 hrsg. v. Th. Linsch-

mann und H. Schuchardt. — 21; Itz-G., Phil, de Thaün, le

bestiaire. Texte crit. publ. par Em. Walberg. — R. W.,
Mabie. William Shakespeare. — 22; M. Regnier. Macette
(Satire XIII) publ. par Brnnot, Bloume, Fourniols. Peyre et

Weil. — A. L. Jellinek, M.- Montanus. Schwankbücher
1557— 66. Hrsg. von Job. Bolte. — p.. Eckermann. Goethes
Faust am Hofe des Kaisers. In 3 Akten für die Bühne ein-

gerichtet. Hrsg. von F. Tewes. — Proeis, Geschichte der

deutschen Schauspielkunst.

Deutsche Literaturzeitung No. 19: Luthers Sprichwörtcr-

sammhing. hrsg. von E. Thiele, von Strauch. — Sokoll,
Lehrbuch der altenglischen (angelsächsischen Sprache), vou

Kluge. — Ottmann. Jakob Casanova von Seingalt, sein

Leben und seine Werke, von Ph. Aug. Becker. — Bloch,
la G.aule independante et la Gaule romaine. von Hirschfeld.

— Heinemann. Der Richter und die Rechtspflege in der

deutschen Vergangenheit (Monographien zur deutschen Kultur-
geschichte. Bd. IV). von K. v. Lilienthal. — No. 20: Siecke,
Mythologische Briefe. I. Grundsätze der Sagenforschung.

IL l'hlands Behandlung der Thorsagen, von Kretschmer. —
Prahl. Das deutsche Studcntenlied. von Uhl. — No. 21;

Michels. Mittelhochdeutsches Elementarbucli. v. Zwierzina.
— King Alfreds Old English Version of Boethius de cou-

solationc philosophiae, edited by W. J. Sedgetield. v. Kaluza.
— Schuler. Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild,

von Wiese.
Zs. für vaterländische Geschichte und Altertuiusknnde,

hrsg. von dem Verein für tieschichte und .Utertumskunde
Westfalens, Md. 58: .1. B. Nordhoff, Städtisches und länd-

liches Bauwesen in .Vltwestfalen. — A. Homer. Zwei un-
bekannte Veröffentlichungen Münsterischor Humanisten. —
Wornistall. Aeltestc Bedeutung der westfälischen Orts-

namin Capellenberg, Kappenlierg. Kapenberg. Ivappel.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen Heft
20: kin Kssener Necrologium aus dem l.'V und 14. Jahrb.,

hrsg. von K. Ribbeck. — Städtische Gesetze und Ver-

ordnungen des 15. und IG. .lahrh., hrsg. von F. Schröder.
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Zs. der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen
XV, 1: H. Klein Wächter, liie Glockeninschrifton in der
Provinz Posen.

Jlitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und
Altertumskunde IX, 1 : Lehnbuch (iraf .\lbrcchts I. von
Anhalt und seiner Nachfolger (i;-iü7— 147(1'!, von R. Siebert.

Zs des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde
Bd.3o. litlHt, Zweite Hlilfte: Fr Schmidt, lias obersäcbsiscbe
Jlinisterialgeschleclit von Moruugen. — Die Satzungen der
Backergilde zu Helmstedt zu Anfang des iö. Jahrb., mitget.
von 0. 3Ierx.

Zu. des Vereins für thüringische Geschichte XIX, 3; Ein
thüringisches Weihnachtsspiel, von Heinr. Anz.

>litteiliinsen des N'ereins für Sächsische Volkskunde II. ö:
i'urt ilüller. Aus dem Keicbtum der Volkssprache. — E.
Giersner, Ein Köniaspiel.

Archiv für hessische Geschichte X. F. 111. 1: Ed .^cbroeder.
Hie (Tedicbte des Königs vom Odenwalde. — Landsknechts-
lied auf die Belagerung von Caub 1.504, mitget. v. F. Herr-
mann. — Weisthümer aus dem Xahegau, mitget. von W.
Fabricius.

Mannheimer Geschichtshlätter II, 4: .Tnl. Busch, Ueber-
sicht über die (Jrtsnanien im fränkischen Baden.

Pfälzisches Museum XVIII. 4: (.'. Kleeberger. Merkwürdige
Eedensart (sei still, sonst schlägt dir der Herr Pfarrer einen
Xagel in den Kopf). — 5: Flurnamen der Landauer Gegend.

Jahresbericht des historischeu Vereins für Mittelfranken,
47'«"': Fr. Keuter. Drei Waiiderjahre l'latens in Italien.

1826—29. Mit 10 ungedruckten Briefen Platens an Kopiscb.
Mitteiluufren und Umfragen zur Bayrischen Volkskunde

VII. 1; Rob. Petscb, Ein paar Pfälzer Volkslieder.

Taschenbuch der Historischen Gesellschaft des Kantons
Aargau 19(X): W. Merz. Bescbwörungs- und Besegnungs-
formeln aus dem Wynentbal. — J. Hunziker, Schweizerische
Haus- und Sinnsprüche.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-
kunde YIII. 1: Olbrich, .\al und Schlange. — 2: Kübnau,
Die Bedeutung des Brotes in Haus und Famile. — 3: A.
Bartsch. Sagen aus Oherschlesien.

Zs. des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens
und Schlesiens V, 2 u. 3: Leiscbing. Die Vorläufer des

Schauspiels in Brunn.
Mitteilungen des Nordböhraischen E.xcnrsions-Clubs 24, 1

:

A. Paudler, I'eber (Irtsnamenforschung.

Zs. für österreichische Volkskunde VII. 1: .los. Blau.
Zäune im Böhmerwalde. — H. Scliukowitz. Bauopfer. —
2; Heinr. Ricbly, Eiserne (»pfertbiere. — Marie Bayerl,
Das Weib im Böhmerwalde. — M. L'rban, Dreikönigslieder
vom Fusse des Böhmerwaldes.

Wein-Börse VI. 2: Bruno V olger. Der Wein und Rhein im
l'itat und deutschem I'icbternuinde.

Wochenschrift für klassische Philologie IS, 17: A. Fries,
Goethes .\ebilleis.— H. D r a b e i m . Ein fehlerhaftes .\ristotclcs-

zitat in Lessings llramaturtrie.

Zs. für die Österreich. Gymnasien LH. 4: Meyer-Lübke,
Stengel. Das alffranz. Rolandslied.

Die Christi. Welt lö. 19; Die Psychologie des Gewissens nach
Sliakespeai'e.

.\llgeni. Zeitung. Beilage 11)0: Max Foerster. Nochmals
Sliakespeare und Schlegel. — 103: Der Xame Jlepbistoplieles.

Mnseum IX, 4: .lellinek, Skeireins aivaggeljons thairh

.lohaiinen. erl. von Cromhout — Roorda, Stoffel, Intensives

and down-toners.

(;ids ^lai; W. (i. C. Byvanck, Inleiding tot Sliakespeare's

Hamlet (vorläuf. Schhissi. — A. (i. van Hantel, Fransche
Spraakkunst. IL De methode van Dr. Iloogviiet.

Onze Eeuw Mai: Bierens de Haan. Novalis' Hymnen an die

.N'arlit.

The Academy 1511: Beowulf and the tigbt of Finnsburg
transl. Hall. — 1512: Jlatbew. ahistory of Englisb literature.

— 1513: (i er vais. Shakespeare, not Bacon. — 1515: Vernon,
P.eailings in the Paradise of Dante. — .lohn Ford. — (ieorge

Klidt. — 1516: Hannigan. The love- letters of Hon. de
Balzac.

The Athenaeuni 3H34: Skeat, t'iirds and crowdy. — Byron.
Keats and lleynolds (vgl. auch 383.5). — 3S3(i: Spoelberch
de Lovenjoul. Sainte- l'.envc inconnu. — 3H37: Mnrray
and Bradley, A new English dictionary 1, — Liip. — The
ICarly English Text Society. — Curds and crowdy. — 3.S3H:

lloare. The evolution of the English Bihle. an historical

Sketch of the succcssiv vcrsions from 13S2 to 1885. —

Sonnets and madrigals of Michelangelo Bnonarroti. rendered
into Englisb verse by Nevell. — The poems of Leopardi.
done into English by S. M. Morrison. — L' areine au mer
in Gower's Miruur de l'omme. — .3839: Becching. English
litterature and .\merican professors I. — H. Littledale,
On Vllorna in Timon of .\thens III, 4. 112.

Revue critique IS: E, Bourciez, Morf, Deutsche und Ro-
manen in der Schweiz. — 19: H. Hauvette. Mimnier, Le
Quattrocento; essai sur l'histoire litteraire du XY«: siecle

Italien. — Ders., kvtc, Scienza e Fedc ai Giorni di Dante.
Conferenze dantesche. — H. H.. Drescher, Arigo, Der üeber-
setzer des Decamerone und des Flore di Virtü. — P. Brun,
Ducros. Les Encyclopedistes. — 20; P. Lejay. Heraeus,
Die Sprache des Petronius u. d. (blossen. — L. Dorez,
Gerboni, l'n umanista nel secento ; Giano Nicio Eritreo. —
21: V. Henry. Kluge. Rotwelsch. — V. Giraud, Taine,

Nouveaus Essais de critique et d'histoire. — 22: J. .1.

.Tu SS er and, .lohn Churton Collins, Ephemera Critica, or
pl.ain truths about current literature. — 23; E. Gauthiot
und E. Clarac, Henrv, Le dialecte alaman de Colmar en
1870.

Revue pol. et litt. 17: L. Si5ch^, Chateaubriand et le cente-

naire d''.\tala'. — 18: F. Gregh. Un nouveau roman de

M. Emile Zola (Travail). — 19: E. Faguet. Quelques
poetes (lebende). — Ernest Charles, Les Chansonniers de
Montmartre. — P. Foncin, La jeune Jladame Roland laus

Anlass des von Cl. Perraud herausgegebenen ersten Bandes
ihrer Briefe

|
Colleeti(m de documents inSdits sur Phistoire

de France]). — 20; L. S^chö. Les premieres ann^es de .lules

Simon. Souvenirs personnels. — E. Faguet, Quelques poetes
(fiiii.

Revue des cours et Conferences IX, 28: JI, Zebrowski,
L'intluence de la femme sur la litterature allemande. — 29;

Em. Faguet, Voltaire poete psychologue. — 30: H. Licbten-
berger. Les drames syraboliques d'Ibsen; Le Petit Eyolf.

Annales de la faculte des lettres de Bordeaux et des uui-
versiles du midi 4« Serie. XXIII= ann(5e. Bulletin Hispanique
III. 2: A.. Morel-Fatio, Soldats espagnols du XVII» siecle.

— E. Bourciez. Les mots espagnols compar^s aux mots
gascons lepoque ancienne). — Mörimee. Ducamin, ,Tuan

Euiz, .\rcipreste de Hita, 'Libro de buen amor'. - Ders.,
Croce. Illustrazione di un canzoniere manoscritto italo-

spagnuolo del secolo XVII. — Le Gentil, Martinenche, La
Comedie espagnole en France de Hardy ä Racine. — Bour-
ciez. Darriearrferc, Nouveau Dictionnaire basque-franeais-

espatrnol.

Bulletin du Mnsee Beige V, 4: Lecoutere, Bartels, Die
deutsche Dichtung der Gegenwart. — Ders.. Fink, Der
deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung.
— Doutrepont, Wiese, Die Sprache der Dialoge des Papstes
Gregor.

Flegrea .\nno III, Vol. I, 1: R. de Gonrmont, La littörature

francaise en 1900. — 2: P. Molmenti. Splendore c decadenza
di Venezia nei secoli XV e XVI. — 4; P. Savj- Lopez,
La defesa d'un poeta (Im .Anschluss an Zenkers .-Vusgabe

der Lieder Peires von .\uvergne). — 6: E. Jladdalena,
Lettere inedite del Goldoni. — II, 1: Ben. Croce, (iiamb,

Vico primo scopritore dclla scienza estetica (Forts, in 2).

— 2: Rachilde, Des tendances actuellcs dn roman franeais.

— M. Porena, II sentiraento della natura e il Saul del-
1' Alfieri.

Atti e nienioiie della r. accadeniia di scienze. lettere ed
arti di Padova, anno (.'CCL1.\ (lS!»l(-i;)()(ii. Nuova Serie,

volume XVI, disp. 4: EmilioTeza. Dal Ficfabras : frammenti
di traduzione in versi. — Ders., Intorno alla commedia 'Gli

.\morosi inganni'. di Vineenzo Belando. — Ders.. Lc cin-

quanta cortesi(> della tavola insegnate da fra Buonvicino da
Legnano. — Pietro Micbeli, L'Orlando iunamorato rifatto

dai Berni.

Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti

T. LX; Serie Vlll. T. III. disp. 1; F. Cijiolla. liisuouanze

nclla Divina Commedia.

Neu erschienene Hüclier.

Delbrück. B.. (irundfragen der Sprachforschung. Ein Versuch
über W. Wnndts Sprachpsvchologic. Strasshurir. K. .1.

Trübner. M. 4.

Trautiuann. M.. Kl. Lautlehre des Deutschen, Französischen

und Englischen. 1. Hälfte, gr. 8°. 80 S. Bonn, Gcorgi.

M. 2.
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Varnhagen, H., Zur Geschichte der Legende der Katharina
von Alexandrien. f.\us: .Festschr. d. Univ. Erlangen f.

Prinzreg. Luitpold.*] gr. 8». 14 S. Leipzig. Deichert.

M. —.60.

Abhandlungen, hrsg. von der Gesellschaft für deutsche
Sprache in Zürich. VII. gr. 8». Zürich. Zürcher & Furrer.
[VII: Suter. Dr. P.. Die Zürcher Jlundart in J. M. l'steris

Dialektgedichten. X. 139 S. 1901. M. 3.J0.]

Badstübner. H.. Die Xomina agentis auf aere bei Wolfram
und Gottfried. Diss. gr. 8°. 82 S. Leipzig. Buchh. G.
Fock. G. m. b. H. M. 1.20.

Baeseke. G.. Die .'spräche der Opitzischen Gedichtsammlungen
von 1624 und 1625. Braunschweig. .Tul. Krampe. 8°. IV.
109 S. Giittinger Diss.

Besler. M.. Die Forbacher Mundart und ihre franz. Bestand-
teile. Progr. Forbacb, 31 S 4«.

Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgart. 219: Briefwechsel
zwischen Albrecht von Haller und Eberhard Friedrich von
Gemmingen. Xebst dem Briefwechsel zwischen Gemmingen
und Bodmer. .\us Ludw. Hirzels Nachlass hrsg. von Herrn.
Fischer. IX. 182 S. — 220: Hans Sachs. Hrsg. von A. v.

Keller u. E. Götze. 24. Bd. 246 S. — 222 : Georg Wickrams
AVerke. I. Galmy (1539). Gabriotto (1551^; hrsg. von .Toh.

Bolte und Willy Scheel. XLIV. 374 S.

Bnkowiner Deutsch. Fehler und Eigentümlichkeiten in der
deutschen Verkehrs- und Schriftsprache der Bukowina. Ge-
sammelt vom Vorstande des Bnkowiner Zweiges des Allge-
meinen dentschen Sprachvereins. Wien. K. k. Schulbücher-
Verlag. 52 P. 8». 30 Kr.

Degenhart, Fr., Beiträge zur Charakteristik des Stils in
Zacharias Werners Dramen. Progr. Eichstädt. 52 S. 8°.

Francke, K.. A History of German Literature as determined
by Social Forces. Cr. 8vo. London, G. Bell. 10/

Gantier, V., La langue, les noms et le droit des Anciens
Germains. 8". 282 S. Berlin. Faetel. Brosch. M, 7.50.

Hatfield. .T. T.. and Elfr. Hochbanm. the influence of the
American revolutioii upon German literature. New York,
Maemillan Co, Berlin, ilayer & Müller, 48 S, 8». Aus
Americana Germanica III, .3, 4.

Jonas, A„ Ein ungedruckter Brief Lessings, Progr, Stettin
1901. 4 S, 4»,

Kahl, W„ Deutsche mundartliche Dichtungen, Für den Schul-
gebrauch hrsg. Prag, Leipzig, Wien, Freytag & Tempsky.

. 201 S. 8^ M. 2.

Koegel. E. und Brückner. W., Geschichte der althoch- und
altniederdeutschen Literatur. Zweite verb. und vermehrte
Autlage. [S.-A. aus der zweiten Auflage von Pauls Grundriss
der german. Philologie. I

8». V, 1.32 S. Strassburg. Karl
J. Trübner. M. 3.

Kohm. .Tos.. Schillers Braut von Messina und ihr Verhältnis
zu Sophokles" Uidipus Tyrannos. Gotha, Perthes, M, 2.40,

Komorzynski, E. v., Emanuel Schikaneder. Ein Beitrag zur
Geschichte des deutschen Theaters, gr. 8". XI. 196 S. m.
1 Bildnis. Berlin, B. Behrs Verlag. II. 4.

Kiinig's. W., Erläuterungen zu den Klassikern. 43, und 44,
Bdchn. 12". Leipzig, Herrn. Beyer's Verlag, M. —.40, [43,

44: Bischoff, E„ Erläuterungen zu (ioethes .Faust" II. Tl.
139 S.]

Lticking, G.. Schiller als Herausgeber der Memoirensammlung.
I. Progr. 4«. 37 S. Berlin. Gärtner. M. 1.

Mangold, W,, Einige (iedichte Friedrichs des Grossen in
ursprünglicher Fassung nach den 51anuskripten der königl,
Archive in Berlin zum ersten Male hrsg. Progr, 4". 31 8.

Berlin, Gärtner. M. 1.

Morel, L.. Goethe et les Franeais de passage en .•Mlemagne.
Goethe et Napoleon. Zürich. Prugr. der Höheren Töchter-
schule. 35 S. gr. 8»,

Müller, C,. Deutsche Volksdichtung in der Oberlausitz, Ein
Beitrag zur Vollcskunde, gr. 4". 21 S, Progr, Lübau,
Walde, M, 1.

Pipping, H,, Om Uuninskrifterna pä de nvfunna .Vrdre-
ste?iarna. l'psala. 70 u, III .•<. H». Skriftcr ntgifna af K.
human. Vetenskapssainfiindet i l'psala. VII, 3.

Rcinecke. (>., Das Enjambement bei Wolfram v. Eschenbach,
Progr, gr, 8», III, 83 S, Leipzig. Fock, M, 1.50.

Riemann. Roh., Goethes iionuintechnik. Leipzig. Seemann.
8°. M. 6.

Skeircins aivaggeljons thairh .lohannen. Erläutert von E.

H. A. Cromhout. Dclft, Selbstverlag. ISHXJ. Leidener Diss.

Steig, E.. Heinrich v. Kleisfs Berliner Kämpfe, gr. 8'

Vm, 708 S. Berlin. W. Speraaun. M. 12.

Steinmeyer. E., Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Clm.
18140. [Aus: .Festschr. d. Univ. Erlangen f. Prinzreg. Luit-
pold."] gr. 8". 44 S. Leipzig, Deichert. M. 1.50.

'

Three Northern Love Stories and other Tales. Trans, from
the Icelandic. By Eirikr Magnusson and William Morris.
NeAV ed. 8vo. pp. 2ti0. London. Longmans. 6/

Türck. H.. Eine neue Faust-Erklärung. 2. Aufl. 8". All,
l.öü S. Berlin. Otto Eisner. M. 2.

Volkslied. Das deutsche, ausgewählt und erläutert von Jul
Sahr. Leipzig. Göschen. 8". M. — .80.

AVer n er, .L. Notkers Sequenzen. Beiträge zur Geschichte der
latein. Sequenzendichtung. Aus Hs. gesammelt, gr. 9.
lY. 130 S. Aaran. Sauerländer. M. 2.50.

Zschalig. H.. Mundartliches aus der Rochlitzer Pflege. f.\u8:

-Zs. f. d. deutschen Interricht.-] gr. 8°. 37 S. Dresden.
(Rochlitz, B, Pretzsch Nachf,) M. —,50,

Bergau. F,, Untersuchungen über Quelle und Verf, des me,
Reimgedichts : The vengeaunce of Goddes Dcth (The Bataile
of .Terusaleml. Künigsberger Diss. 123 S. 8°.

Bülow. G.. Thomas Babinsfton Macaulav. Sein Leben und
seine Werke. Progr. Schweidnitz 1901." 70 S. 8".

Collins, .lohn Churton. Ephemera (^ritica: or, Piain Truths
abüut Current Literature, London, Constable. 379 S. 8", 7/6.

Dunbar Anthology. 1401-1508 a. d.. The. Edit. by Prof,

Edward Arber, Cr, 8vo. pp, vi-312. London, H. Frowde, 2/6

Keats, John, The Complete Works of. A'ol. 5. Letters. Vol. 2,

1819 and 1820. Edit. by H. Buxton Forman. 8vo, pp, x—
269. Glasgow, Gowans & Gray; London, E, Brimley Johnson.

1/; 2/

Lounsbury, T. E.. History of the English Language. Re-
vised and enlarged ed. Cr. 8vo. London. G. Bell, .5/

Macgregor. D. H.. Lord Macaulay. Being the Members'
Prize Essay for 1900. Cr. 8vo, pp. 140. Cambridge University
Press. 2/

Nie schlag, H., üeber Lord Byrons iSardanapal", Diss. Halle
1!KX). 7Ö S. 8".

Reul, Paul de. The Language of Caxton's Rejnard the Fox.
A. study in historical English Syntax, London, Sonnenschein.
8», 5/,

Abhandlungen, neusprachliche, aus denGebieten der Phraseo-
logie. Realien, Stilistik und Synonymik unter Berücksichtigung
der Etymologie. Hrsg. von C. Klöpper. X u. XL gr. 8".

M. 3.40. [X: Schmidt. H.. Schnlgrammatik und Schrift-

steller. Syntaktische und stilistische Beiträge zum modernen
französischen Sprachgebrauch. A'III, 49 S, M. 1.40. — XI:
Klöpper. C. Einige Kapitel aus der französ. Stilistik.

AVortstellung. Satz und Periode. A'I, 79 S. .M. 2.]

Arretfi ministeriel du 26 fevrier 1901 sur la simplification de
la svntaxe. Teste de l'arrete suivi dun commentaire par
L^oii Cledat. 36 S. 8°. Paris, Le Sondier, fr. 1.

Bedier, J., Der Roman von Tristan und Isolde, 5Iit Geleit-

wort von G. Paris. IVbers. von ,1. Zeitler. 8". A'I, 246 8.

Leipzig. Herm Seemann Nachf. M. 4.

Bertherov. Jean, ifiloge de Andr^ Ch^nier, Paris, Colin,

66 S, 8»,

Bos, A., Les doubles inftnitifs en roman : ariloir. iinJre. manoir.

tnuindrc etc. Paris, AVelter, 59 S. 8°.

Burger, Eine französische Handschrift der Rreslaner Stadt-

bibliothek. Progr, Breslau 1901. 32 Ö. 8°.

Choix de lettres du XA'III" siecle. publikes, avec une intro-

duction. des notices et des notes. par G. Lanson. 4« editlon,

revue. In- 16. A'II-709 p. Paris, libr. Ilachette et Cie.

1901. fr. 2.50. [Classiques franeais.]

Coleccion de autos, farsas y celoquios del siglo XVI, publ.

par L. Rouanet, T. I iBibliotcca HispAnica \). Barcelona
und Madrid. 8", XV. 526 S, 15 pes,

Cronica Troyana, cödice g.allego del siglo XIA' de la Bi-

blioteca Nacional de Madrid, con apuntes gramaticales y
vocabulario por D. Manuel R. Rodriguez. Publicalo .Vndres

Martine/ Salazar. Aladrid. Fo.. 2 vol. XA'I. 366 und
368 S. 40 pes.

Dannheisser, E.. Die Entwicklungsgeschichte der französ.

Literatur ibis liX)l). (»emeinverständlich dargestellt. Zwei-
brücken, Lehmann. IV. 216 S. 8». M. 0.8U. = Lehmanns
Volkshochschule. Hrsg. E. Dannheisser.

De Scaza, Fr. A,, Las .Novelas ejcmplarcs de Cervantes: sus



1901. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. Xo. 262

ciiticos. sus modelos vivos y su influencia en el arte. 8°.

Madrid, Sncesores de Kivadeneyra. 271) S. 8°. 4 pes.

•rschamps. E.. (Euvres completes d'Enstai'he Desihamps.
Puljüees. d'aprfes le matiuscrit de la Bibliotheqne nationale.

iiar Gaston Raynaud. In-8. XOIV-pages. Le Puy-en-Velay.
impr. Marchessou. Paris, libr. Firmin- Didot et L'ie. 1901.

.Societe des anciens textes frani;ais. X.J
Ml Bled. Victor. La socißt^ francaise du XVI« siecle au XXe
siicle. Deuxieme .*erie. XVII« siecle. [Les Pr^dicateurs.
- Le Cardinal de Retz. — La Familie de Mazarin. — Le

.-alon de Mademoiselle de Scudery. — Les Amis de Madame
do Sevigne. — ilodes et Costumes.] Un volnme in-lfi.

I'aris. Perrin & t'o. fr. 3.50.

ic'hhardt. Emile. Conteurs Florentins du Jloyen Age. ün
voinnie in-16. breche. Paris, librairie Hachette et Cie. fr. 3.50.

ssaire des patois de la Suisse romande. Deuxieme rapport
:;miel de la Kedaction lOlX). Xeuchätel. Attinger 1901.

4 S. 8°. [Mit Probtkaite eines 'Atlas pbon. de la 8. r.)

:

" liicksale von ca und </« in campii. (lalhinu. racca. larga.]

iiid, K.. Les Plus Anciens Textes romains de la Haute-
arergnc. In 8", 60 p. et 3 facsimiles en heliogravure.

,aris. lib. Picard. 1901. [Extrait de la Revue de la Haute-
Auvergne ISKX).]

Hilmon. F., Cours de litterature. T. 18 : ,T. J. Rousseau. In-

18 Jesus. 92 p. Paris, libr. Delagrave.
Kempe. Herm., Die Ortsnamen des Philomena. Hall. Diss.

71 8. 8°.

La Bruy^re, Les Caracteres. ou les Mivurs de ce siecle. pre-

c6d^s du Discours snr Thfophraste. suivis du Discours ä

lAcademie francaise. Publies avec une notice biograpliique.

une notice litteraire. un index analytiqne et des notes par
(t. Servois et A. Rebelliau. G" edition. revue. In-16. XLII-
571 p. Paris, libr. Hachette et Cie. 1901. fr. 2.ö0

Lais et Descorts frani;ais du XIII« siecle. Texte et musique.
publies par Alfred .Teanroy. professeur ä ITniversiti?. Louis
Brandin et Pierre .-iubry. archivistes paleographes. (irand

in 4. XXXIX-171 p. Solesmes (Sarthe). imp. Saint- Pierre.

Paris. IIb. Welter. 1901. [.Mflanges de musicologie critique.]

Lccomte. E., Fenelon en Picardie (etude). In-8'', 40 p.

Amiens, imp. .Tennet. 19IJ1.

Levi. l'go. I monumenti piü antichi del dialetto di Chioggia.
Venezia. 83 S. 8°.

Love-Letters of Honörö de Balzac. The. 1833—1842. Au-
thorized Trans, with Introduction and Notes by D. F.

Hannigan. Portraits. 2 Vols. 8vo. London. l)ownev. 21/
of Victor Hugo. The . 1820 - 1822. Witli Cumment by

Paul Maurice. Trans, by Elizabeth W. Latimer. Illust.

with Portraits. facsimile Letter. &c. 8vo. pp. 266. London.
Harper. 10/6

Marchot. P.. Petite Phonetique du Francjais Prelitt^raire

O'I' — X« siecles) I. Les Voyelles. Fribourg (Suisse), Li-

brairie de l'universite (B. Veith). IV. 39 8. 8".

Meyer- Liibke. W., Einführung in das .'Studium der Roman.
Sprachwissenschaft. = Saramlung Roman. Elementarbücher.
Hrsg. von W. Mever-Lübke. I. Reihe: Grammatiken. 1.

Heidelberg. Winter. X. 224 S. 8^ M. 5.

Moliere. Ausgewählte Lustspiele 1. und 3. ßd. Erklart von
H. Pritsche." 2. Auli. gr. 8". M. 2. [1 : Le Misanthropc.
142 und 66 S. — 2; L Avare. 1.52 und 62 S. mit 2 Fig.]

Oettinger. W., Das Komische bei Moliire. Gr. 8°. 72 S.

Diss. Strassburg i. Eis.. .1. II. Ed. Ileitz (Heitz & Mündel).
M. 2..iO.

Pfeiffer. G.. Ein Problem der roman. Wortforschung (Schluss).

Stuttgart.

Pfuhl. H., Beiträge zur untcrrichtlichcn Behandlung der
französischen Syntax. Progr. 4°. M) S. Berlin. Gärtner.

M. 1.

Polentz. Emil. Die Funktionen des französischen Relativ-

pronomens Icquel. 1. Tl. Progr. 4°. 43 S. Berlin. R.

Gärtner. M. 1.

Bodhe. ßmile. Essais de philologie moderne. I. Les gram-
mairicns et le francais parle. Lund. Gleerup. 183 8. 8".

Schlcnner. Rob.. Beobachtungen über den (iebrauch des
.\rfikels im Nenfranzösischcn. Progr. 4". 26 S. Berlin.

' Gärt.ner. M. 1.

rles, C. . Bojardo's Orlando innamorato nnd seine Be-
/ii luingen zur altfranzösischen erzählenden Dichtung. Diss.

l.iipzig 19(J1. 82 8. 8».

Smith. .1. Rob., Giov. Boccaccio and Lionardo Bruni Aretino:
The earliest lives of Dante, transl. from the Italian. New
York, H. Holt & Co. 103 S. 8°. Doli. 0.75. Yale Studies
in English. .Alb. Cook editor. Bd. X.

Staaff. Erik.. Desver et rever. Essai iJtymologiqne. Särtryck
ur Uppsatser i Romansk Filologi tillägnade Prof. P. A.
Geijer pa hans sextioärsdag. S. 251—2(t4.

Stumpff. Emil. Das lat. Snftix -osu$ im Französischen. I und
II. Progr. .Schöneberg bei Berlin. 19110 nnd 1901. .52 8.4°.

Tomillo. A.. y C. Pi5rez Pastor. Proceso de Lope de Vega
por los libelos contro nnos cömicos. anotado. 4°. Madrid,
Fortanet. 10 pes.

Uppsatser i Romansk Filologi tillägnade Professor P. k.
Geijer pa hans sextioärsdag. üppsala 1901. VIII. 302 S.

8». [Inhalt: 0. Wahlund. De Hei. Bügitta tillskrifna

Femton Bönerna efter ett nnikt franskt manuskript i National-
Biblioteket i Paris. — C. Svedelius. Was charakterisiert
die Satzanalyse des Französischen am meisten? — .\ke W:son
Munthe, Bemerkungen zu Baists Schrift 'Longimanus und
manilargo'. — S. F. Euren. Rousseau et le Misanthrope
de Moliere. — Em. Walberg, Sur blou. hioi en ancien
francais. — (i. Sundstedt. Sur Textension dialectale du
subjonctif danslespropositions comparatives du vienx franrais.
— Kerstin Härd af Seger stad, Snr läge et lauteur du
fragment de Bruxelles, Gormond et Isembard. — Fr. Wulff.
Petrarcas första redaktion af canz. 'Che debbio far"? —
G. Lene. Gm ett fall af bisats i hnfvudsatsanvändning i

romanska sprak. — .\nna Ahlström. Remarques sur l'arretO

du 31. .Tnillet 19U0 relatif ä la simplification de lenseignement
de la sjTitaxe francaise. -Augusta Ljnngquist. .\lireio.

Provencalsk dikt af Frederi Mistr.il. Första sangen. Üfver-
satt tili svenska. — P. A. Lange. Leber den Einfluss des
Französischen auf die deutsche Sprache im 17. und 18. .Tahrh.
— Isak Collijn. .Sur la vie de s.ainte Marie-Madcleine. —
Erik Staaf. Iharer et rcvci: Essai t'tymologique. — K. F.

Sunden. Quelques remarques sur la delimitation de la syn-
taxe. — H. 0. Oestberg. Sur les pronoms possessifs au
singulier dans le vieux francais et le vienx provencal.]

Voretzsch, C. . Einführung in das Studium der Ältfranz.

Sprache. (Sammlung kurzer Lehrbücher der romanischen
Sprachen und Literaturen. Li Halle. Xiemever. XIV.
258 S. 8» W. 5.

Vreeland. W. W. D., Etude sur les r.apports litteraires entre
Geneve et l'Angleterre jusqu'ä la publication de la .Xonvelle
Heloise-. In-S". Genf. Kündig. M. 5.

Westen. .Tessie L.. The legend of Sir Lancelot du Lac. Studies
upon its origiii. development and position in the .\rthurian

Romantic Cycle. London . D. Xutt. = Grimm Libr.arv

Xo. 12. XII. 252 S. 8».

Wienbeck. Er., .\liscans I. Hall. Diss. 36 S. 8°. [Bruch-
stücke einer neuen .Ausgabe, die vollständig im Verlage von
Max Xiemeyer. Halle, erscheinen soll.]

Literarische Mitteilungen, Personal-
nachrichten etc.

Der Mitherausgeber der Zeitschrift für hochdeutsche Mund-
arten. Prof. Gtto Heilig in Ettlingen ((irossberz. Baden)
bereitet eine kritische .\usgabe von Hebels .alcm. Gedichten"
auf phonetischer Grundlage — unter Beiziehung einer Dorf-

mundart des Wiesenthals — vor.

Der ao. Professor der englischen Philologie an der l'ni-

yersität Heidelberg, Dr. .Toh. Hoops. hat einen Ruf an die

Handelshochschule in Köln und einen solchen an die .Akademie
für Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. JI. ab-

gelehnt: ebenso der ao. Professor an der l'niversität Würzburg
Dr. M. Förster. An beiden Universitäten werden nunmehr
Ordinariate für englische Philologie errichtet werden.

Der Privatdozent der deutschen Sprache und Literatur
an der technischen Hochschule zu Karlsruhe. Oberschulrat Dr.

A. Waag ist zum ao. Professor ernannt worden.

t 17. Mai in Marburg der ao. Professor der germanischen
Philologie Dr. Eugen Joseph im 47. Lebensjahre.

l'niversität Besancon. Französische Kurse für .Aus-

länder. 1. Ferienkurse vom 1. .luli bis Ende Oktober. 2. Kurse
des Schuljahres vom 1. November bis Ende .luni. Weiteres
beim Sccretariat der Universität.
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Varnhagen, H., Zur Geschichte der Legende der Katharina
von Alexandrien. [Aus: .Festschr. d. Univ. Erlangen f.

Prinzreg. Luitpold."] gr. 8". 14 S. Leipzig, Deichert.

aL —.60.

Abhandinngen. hrsg. von der Gesellschaft für deutsche
.Sprache in Zürich. VII. gr. S". Zürich. Zürcher & Furrer.
[VII: Snter. Dr. P.. Die Zürcher Mundart in J. M. Usteris
Dialektgedichten. X, 1,39 S. 1901. 51. 3.i0.]

Badstübner, H.. Die Nomina agentis auf arrc bei Wolfram
und Gottfried. Diss. gr. 8". 82 S. Leipzig. Buchh. G.
Fock. G. m. b. H. M, l.:^0.

Baeseke. G., Die Sprache der Opitzischen Gedichtsammlungen
von 1624 und lG2ö. Braunschweitr. .7ul. Krampe. 8". IV.
109 S. (iöttinger Diss.

Besler, 31.. Die Forbacher Mundart und ihre franz. Bestand-
teile. Progr. Forbach, 31 S 4».

Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgart. 219: Briefwechsel
zwischen Albrecht von Haller und Eberhard Friedrich von
Gemmingen. Nebst dem Briefwechsel zwischen Gemmingen
und Bodmer. .\us Ludw. Hirzels Nachlass hrsg. von Herrn.
Fischer. IX. 182 S. — 220: Hans Sachs. Hrsg. von A. v.

Keller u. E. Götze. 24. Bd. 246 S. — 222 : Georg Wickrams
Werke. I. Galmv (1539). Gabriotto (1551): hrsg. von .Toh.

Bolte und \Villj Scheel. XLIY. 374 S.

B u k w i n e r I> e u t s c h Fehler und Eigentümlichkeiten in der
deutschen Verkehrs- und Schriftsprache der Bukowina. Ge-
sammelt vom Vorstande des Bukowiner Zweiges des .allge-

meinen deutschen Sprachvereins. Wien, K. k. Schulbücher-
Verlag. 52 S. 8». 30 Kr.

Degenhart. Fr.. Beiträge zur Charakteristik des Stils in

Zacharias Werners Jiramen. Progr. Eichstädt. 52 S. 8".

Francke, K., A History of German Literaturc as determined
by Social Forces. Gr. 8vo. London, G. Bell. 10/

Gantier, V,, La langue, les noms et le droit des .\nciens
Germains. 8". 282 S, Berlin. PaeteL Brosch. M. 7,.50.

Hatfield, .L T., and Elfr, Hochbaum, the intluence of the
American revolutiou upon German literature, Xcw York.
Macmillan Co, Berlin, Mayer & Müller, 48 S. 8». Aus
Americaiia Germanica III. 3. 4.

Jonas, A., Ein ungedruckter Brief Lessings. Progr, Stettin
1901, 4 S. 4»,

Kahl, W„ Deutsche mundartliche Dichtungen. Für den Schul-
gebrauch hrsg. Prag, Leipzig, Wien, Freytag & Tempsky.

. 201 S. S". M. 2.

Koegel. R. und Brückner, W.. Geschichte der althoch- und
altniederdeutschen Literatur. Zweite verb. und vermehrte
AuHage, [S,-A, aus der zweiten AuHage von Pauls (irundriss
der german, Philologie.) 8», V, 1.32 S. Strassburg. Karl
.1. Trübner. M. 3.

Kohm, .los., Schillers Braut von Messina und ihr Verhältnis
zu Sophokles' Gidipus Tyrannos. Gotha, Perthes, M, 2.40,

Komorzynski, E, v., Emanuel Schikaneder, Ein Beitrag zur
Geschichte des deutsehen Theaters, gr. 8». XI, 196 S, m.
1 Bildnis.^ Berlin, B, Behrs Verlag, M. 4.

König's, W., Erl;i Uterungen zu den Klassikern, 43, und 44.
Bdchn. 12". Leipzig, Hcrm. Beyers Verlag, M. —.40. [43,

44: Bischoff, E„ Erläuterungen zu (toethes „Faust" IL Tl.
139 S,]

Lücking, (i,. Schiller als Herausgeber der Memoireiisaminlung.
I. Progr. 4". 37 S. Berlin, (iärtner. M. 1.

Mangold, \V,, Einige (ledicbte Friedrichs des Grossen in

ursprünglicher Fassung nach den Manuskripten der königl.
Archive in I3erlin zum ersten Male hrsg. Progr. 4". 31 S.

Berlin. Gärtner. 3[. 1.

Morel, L., {ioethe et les Fran(;ais de passage en .\lieinagne.
Goethe et Napoleon. Zürich. Progr. der Ilöhereu Tiicliter-

schule. 35 S. gr. 8».

Müller, ('., Deutsche Volksdichtung in der Oberlausitz. Ein
Beitrag zur Volkskunde, gr. 4°. 21 S. Progr. Liibau.
Walde. M. 1.

Pipping, IL, Om Kuninskrifterna i)a de nyfunna .\rdrc-
steiiarna. l'psala. 70 u. HI S. 8". Skrifter utgifna af K.
human. Vctenskaiissainfundet i Upsala. VII, 3.

Reincckc. ().. Das Enjambement bei Wolfram v. Eschenbach.
I'rogr. gr. 8°. III. 83 S. Leipzig, Fock, M. 1.50.

Rieinann. Koli . Goethes Romanteehnik. Leipzig, Seemann,
8", M. 6,

Skcireins aivaggeljons thairh .Johannen. Erläutert von K.

II. A. Cromhout. Delft, Selbstverlag, 1900. Leidener Diss.

Steig, R„ Heinrich v. Kleist's Berliner Kämpfe, gr. 8°.

VIII, 708 S. Berlin, W. Spemann, M. 12.

Steinmeyer. E., Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Clm.
18140, [.\us: .Festschr. d. Univ. Erlansen f. Prinzreg. Luit-
pold."] gr. 8«. 44 S. Leipzig, Deichert, M, 1.50.

Three Northern Love Stories and other Tales. Trans, from
the Icelandic. By Eirikr Magnusson and William Morris.
New ed. 8vo. pp. 290. London. Longmans. 6/

Türck. H. , Eine neue Faust-Erklärung, 2. Aufl. 8°. VII,
1.50 S. Berlin. Otto Eisner. 31. 2.

Volkslied. Das deutsche, ausgewählt und erläutert von Jnl.

Sahr. Leipzig. Göschen. 8°. 31. — .80.

Werner, .1.. Notkers Sequenzen. Beiträge zur Geschichte der
latein. Sequenzendichtang. Aus Hs. gesammelt, gr. 8".

IV. 130 S. Aarau. Sauerländer. 3L 2.50.

Z schalig, H„ Jlundartliches aus der Rochlitzer Pflege. [.\us:

,Zs. f. d. deutschen rnterricht,"] gr. 8". 37 S. Dresden.
iRochlitz. B. Pretzsch Nachf,) M. —.50,

Bergan. F., Untersuchungen über Quelle und Verf. des me.
Reinigedichts : The vengeaunce of (toddes Deth (The Bataile
of ,TerusaIem"l. Königsberger Diss. 123 S, 8°.

Bülow, G., Thomas Babington Macaulav, Sein Leben und
seine Werke. Progr. Schweidnitz 1901." 70 S. 8».

Collins, ,lohn Churton. Ephemera Critica: or, Piain Truths
about Current Literature, London, Constable. 379 S. 8". 7/6.

Dunbar Anthology, 1401-1508 a. d„ The, Edit. by Prof.

Edward Arber, Cr, 8vo. pp. vi-312, London, H. Frowde. 2,6

Keats, John, The Complete Works of. Vol. 5. Letters. Vol. 2.

1819 and 1820. Edit. by H. Buxton Forman, 8vo, pp, x—
269, Glasgow, Gowans & Grav; London, R.Brimley Johnson.

1/; 2/

Lounsbury, T, R.. History of the English Language. Re-
vised and enlarged ed. Cr. 8vo. London. G. Bell. .5/

3Iacgregor, D, H, , Lord Macaulay. Being the 3Iembers'
Prizc Essay for 1900. Cr. 8vü, pp. 140. Cambridge University
Press. 2/

Nieschlag, H., Ueber Lord Byrons -Sardanapal", Diss. Halle

1900, 70 S. 8».

Reul, Paul de, The Language of Caxton's Reynard the Fox.
A study in historical English Syntav. London. Sonnenschein.
8«. 5/.

Abhandlungen, neusprachliche, aus den Gebieten der Phraseo-
logie. Realien, Stilistik und .Synonymik unter BerücksichtiguTig

der Etymologie. Hrstr. von C. Klöpper. X u. XI. gr. 8°.

31. 3.4(1 [X: Schmidt, H., Schulgrammatik und Schrift-

steller. .Syntaktische und stilistische Beiträge zum modernen
französischen Sprachgebrauch. ATII. 49 S. 31. 1.40. — XI :

Klöpper. l'.. Einii^e Kapitel aus der französ. Stilistik.

Wortstellung. Satz und Periode. VI. 79 S. 31. 2.]

.'Vrretfi ministeriel du 26 fevrier 1901 sur la simpütication de

la syntaxe. Texte de larrete suivi dun commentaire par
Leon Cledat. 36 S. 8". Paris, Le Sondier, fr. 1.

Bedier, J., Der Roman von Tristan und Isolde. 3Iit Geleit-

wort von G, Paris. Ucbers. von J. Zeitler. 8°. VI, 246 S.

Leipzig. Herm Seemann Nachf. M. 4.

Bertherov, Jean, Eloge de .\ndri5 Chönier. Paris, Colin.

66 S. 8°.

Bos. A., Les doubles infinitifs en roman : (irdoir. urdre. munoir.
mainilre etc. Paris, Welter. 59 S. 8".

Burger. Eine französische Handschrift der Brcslauer Stadt-

bibliothek. Progr. Breslau 19U1. 32 Ö. 8°.

Choix de lettrcs du XVIII" siecle, publikes, avec une intro-

duction, des notices et des notes. par G. Lanson. 4« edition.

revue. In-Ui. VII-709 p. Paris, libr. Ilachette et Cie.

1901. fr. 2.50. [Classii(ues franrais.]

Cüleccion de autos, farsas y coluqnios del siglo XVI. publ.

par L. llouanet. T. I (lUbliotcca Hispänica \'). Barcelona
und 3Iadrid. 8". XV. 526 8. 15 pes.

Cronica Troyana, cödice gallego del siglo XIV de la Bi-

blioteca Nacional de Madrid, con apuntes gramaticales y
vocabulariü por D. 3l;\uu('l K, IJodriguez, Pnbl'ualo Andres
aiartinez Salazar, 3Iadiid. Fo., 2 vid. X\'I. 3(i(i uiul

368 S. 40 pes.

Dannheisser, E„ Die Entwicklungsgescliichte der französ.

Literatur ibis I901\ (iemeinverständlieb dargestellt. Zwei-
brücken. Lehuuinn. IV. 216 S. 8». 31. 0.80. = Lehmanns
Volksbochschule. Hrsg. E. Dannheisser.

De Scaza, Fr. A,, Las .NoveUis ejeuiplaros de Cervantes: sus
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cliticos. sus motlelos vivos y su influencia en el arte. 8°.

Madrid. Sncesores de Kivadeneyra. 279 S. 8°. 4 pes.

Jh-schamps. E.. (Euvres compli'tes d'Eastaehe Deschamps.
PuljIit-fS. d'apres le manuscrit de la Bibliotheque nationale.

par tiaston Eaynaud. In-8. XCIV-pages. Le Puy-en-Velay.
impr. Marcbessou. Paris, libr. Firmin -Didot et Cie. 1901.

|Societe des anciens textes franrais. X.J
lUi Bled. Victor. La soci^tf franraise du XVI« siecle au XX«

siicle. Deuxieme Serie. XVII* siecle. [Les Predicatenrs.
— Le Cardinal de Ketz. — La Familie de ilazarin. -- Le
Salon de Mademoiselle de Scndery. — Les Amis de Madame
de Sevigne. — llodes et Costumes.] ün volume in- 16.

Paris. Perrin & Co. fr. 3.50.

Gebhardt. Emile. Conteurs Florentins du Jloyen Age. Un
volume in-16. broch6. Paris, librairie Hachette et Cie. fr. 3.50.

Glossaire des patois de la Suisse romande. Deuxieme rapport
annuel de la Kedaction 1900. Neuchätel, .A.ttinger 1901.

14 S. 8». [Mit Probekarte eines 'Atlas pbon. de la S. r.)

;

Schicksale von cn und </a in cumpu. i/albinit, racca. larga.}

Grand, R.. Les Plus Anciens Textes romains de la Haute-
Auvergne. In S", 60 p. et 3 facsimiliSs en heliogravure.

Paris, lib. Picard. 1901. [Extrait de la Revue de la Haute-
Auvergne 1900.]

Hömon, F.. Cours de litterature. T. 18 : J. J. Rousseau. In-

18 Jesus. 92 p. Paris, libr. Delagrave.
Kempe. Herrn., Die Ortsnamen des Philomena. Hall. Diss.

71 S. 8".

La Bruyfere, Les Caracteres. ou les Moeurs de ce siecle, pre-

c6d^s du Discours sur Tb^ophraste, suivis du Discours ä

l'Acadcmie franeaise. Publi^s avcc une notice biographique.

nne notice littiiraire. un index analytiriue et des notes par
(>. Servois et A. Kebelliau. 6" edition, revue. In-16, XLII-
571 p. Paris, libr. Hachette et Cie. 1901. fr. 2..J0

Lais et Descorts franc.ais du XIII«! siecle. Texte et musique,
publies par Alfred .Teanroy. professeur a 1 Tniversit^. Louis
Brandin et Pierre .\ubry. archivistes paleographes. (4rand

in 4. XXXIX-171 p. Solcsmes (Sarthei. imp. Saint- Pierre.

Paris, lib. Welter. 1901. [Jl(51auges de musicologie critique.]

Lccomte. E., Fenelon en Picardie (etude). In -8", 40 p.

.\miens. imp. .Teunet. 1901.

Levi. I'gü. I monumenti piu anticbi del dialetto di Chioggia.
Venezia. 8.3 S. S".

Love- Letters ot Honorö de Balzac, The. 18.33—1S42. Au-
thorized Trans, with fntroduction and Notes by D. F.

Ilannigan. Portraits. 2 Vols. 8vo. London. Downev. 21/
of Victor Hugo. The . 1820 - 1822. AVitb Comment by

Paul Maurice. Trans, by Elizabeth W. Latimer. Illust.

with Portraits, facsimile Letter. &c. Svo. pp. 266. London.
Harper. 10/6

Marchot. P.. Petite Phonetique du Franoais Prelittöraire

(VI« — X« siecles) I. Les Voyelles. Fribourg (Suisse), Li-

brairie de l'universite (B. Veith). IV. 39 S. 8°.

Meyer-Liibke. W.. Einführung in das Studium der Roman.
Sprachwissenschaft. = Sammlung Roman. Elementarbücher.
Hrsg. von W. Mever-Lübke. I. Reihe: Grammatiken. 1.

Heidelberg. Winter". X. 224 S. 8^ M. 5.

Moliere. Ausgewählte Lustspiele 1. und 3. Bd. Erklärt von
IL Fritschc. 2. AuH. gr. 8". M. 2. [1: Le Misanthrope.
142 und 66 S, — 2: LAvare. 102 und 62 S. mit 2 Fig.]

Octtinger. W.. Das Komische bei Moliere. Gr. 8°. 72 S.

Diss. Strassburg i. Eis., .1. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel).
M. 2..Ö0.

Pfeiffer, G., Ein Problem der roman. Wortforschung (Schluss).

Stuttgart.

Pfuhl. H., Beitrüge zur unterrichtlichen Behandlung der

franziisischcn Syntax. Progr. 4°. 30 S. Berlin, Giirtner.

M. 1.

Polentz, Emil. Die Funktionen des französischen Rclativ-

l)rünomens lequcl. 1. Tl. Progr. 4°. 43 S. Berlin, R.

'•iirtner. M. 1.

Ihe. I-Imile. Essais de philologie moderne. I. Les gram-
airiens et le francais parle. Lund. Oleerup. 183 S. 8".

iilenner. Kob., Beobachtungen über den (Jehrauch des

itikels im Neufranzösischen. Progr. 4°. 26 S. Berlin,

Gärtner. M. 1.

irles, C, Bojardo's Orlando innamorato und seine Be-
ziehungen zur altfr.anziisischen erzählenden Dichtung. Diss.

Leipzig 1901. 82 S. 8«.

Smith. .1. Rob.. Giov. Boccaccio and Lionardo Bruni Aretino:
The earliest lives of Dante, transl. from the Italian. New
York, H. Holt & Co. 103 S. 8». Doli. 0.75. Yale Studies
in English. .\lb. Cook editor. Bd. X.

Staaff, Erik., Desver et rever. F^ssai litymologique. Särtryck

I

ur Uppsatser i Romansk Filologi tillagnade ProL P. A.
Geijer pä hans sextioärsdag. S. 251—264.

Stumpff. Emil. Das lat. Sufüx -os«* im Franziisischen. lund
IL Progr. .Schiineberg bei Berlin. 191K) und 1901. .52 8.4°.

Tomillo. A.. y C. Pi5rez Pastor. Proceso de Lope de Vega
por los libelos contro unos cömicos. anotado. 4°. Madrid,
Fortanet. 10 pes.

Uppsatser i Romansk Filologi tillagnade Professor P. k.

I

Geijer pä hans sextioärsdasc. Uppsala 1901. VIII. 302 S.
l 8». [Inhalt: C. Wahlund\ De Hei. Birgitta tillskrifna

Femton Biinerna efter ett unikt franskt manuskript i Xational-

Biblioteket i Paris. — C. Svedelius. Was charjikterisiert

die Satzanalyse des Französischen am meisten V — .\ke AV:son
Munthe. Bemerkungen zu Baists Schrift 'l.ongimanus und
manilargo'. — S. F. Euren, Rousseau et le Misanthrope
de Moliere. — Em. Walberg. Sur hlou, bloi en ancien
francais. — G. Sundstedt. .Sur lextension dialectale du
subjonctif dans les propositions comparatives du vieux francais.

— Kerstin Härd af Segerstad. Sur läge et lauteur du
fragment de Bruxelles, Gormond et Isembard. — Fr. Wulff,
Petrarcas första redaktion af canz. 'Che debb'io far'V —
G. Lene, Om ett fall af bisats i hnfvudsatsanvändning i

romanska spräk. — .\nna Ahlström. Remarques sur l'arretö

du 31. .Inillet 1900 relatif ii la simplification de lenseigncment
de la syntaxe francaise. .Augusta Ljungquist. Mireio.

Provem-alsk dikt af Frederi Mistral. Första sängen. Ofver-
satt tili svenska. — P. .\. Lange. Leber den Eintluss des
Französischen auf die deutsche Sprache im 17. und 18. .lahrh.

— Isak Colli jn, Sur la vie de sainte Marie-Madeleine. —
Erik Staaf, Desver et rever, Essai etyniologique. — K. F.

Sunden, Quelques remarques sur la delimjtation de la syn-
' taxe. — H. 0. Oestberg, Sur les pronoms possessifs au

singulier dans le vieux francais et le vieux provenc.al.]

Voretzsch, C. , Einführung in das Studium der Altfranz.

Sprache. (Sammlung kurzer Lehrbücher der romanischen
Sprachen und Literaturen. Li Halle, Xiemeyer. XIV.
258 S. 8» M. 5.

Vreeland. W. W. D.. Etude sur les rapports litteraires entre

Geneve et TAngleterre jusqu'ä la pnblication de la ,Nouvelle
Heloise". In-S". Genf. Kündig. M. 5.

Weston. .lessie L.. Tbc legend of Sir Lancelot du Lac. Studies

upon its origin, development and position in the Artbnrian
Romantic Cycle. London. D. Nutt. — Grimm Library
No. 12. XII. 252 S. 8».

Wienbeck, Er.. Aliscans I. Hall Diss. 36 S. 8». [Bruch-
stücke einer neuen .\usgabe. die vollständig im Verlage von
Max Xiemeyer, Halle, erscheinen soll.]

Literarisclie Mitteilungen, Personal-
n a c h r i c li t e n etc.

Der Mitherausgeber der Zeitschrift für hochdeutsche Mund-
arten. Prof. Otto Heilig in Ettlingen (Orossherz. Baden)
bereitet eine kritische .Ausgabe von Hebels .alem. liedichten"

auf phonetischer Grundlage — unter Beiziehung einer Dorf-

mundart des Wiesenthals — vor.

Der ao. Professor der englischen Philologie an der l'ni-

yersität Heidelberg, Dr. Job. Hoops. hat einen Huf an die

Handelshochschule in Köln und einen solchen an die .Akademie
für Sozial- und Ilandilswissenschaften in Frankfurt a. M. ab-

gelehnt; ebenso der ao. Professor an der l'nivcrsität 'Würzburg
Dr. M. Förster. .An beiden rniversitiiten werden nunmehr
Ordinariate für englische Philologie errichtet werden.

Der Privatdozent der deutschen Sprache und Literatur

an der technischen Hochschule zu Karlsruhe. Oberschulrat Dr.

A. Waag ist zum ao. Professor ernannt worden.

t 17. Mai in Marburg der ao. Professor der germanischen
Philologie Dr. Engen Joseph im 47. Lebensjahre.

Universität Hesaneon. Französische Kurse für .Aus-

länder. 1. Ferienkurse vom 1. .luli bis Ende (tktobcr. 2. Kurse
des Schuljahres vom 1. November bis Ende .luni. Weiteres
heim Secretariat der Universität.
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Preis für drei g-espaltene

Petitzeile 25 Pfennige.

-5%

Literarische Anzeigen. Beila^egebühren nach
Um&ng M. 12, lä u. 18.

Soeben erschien in meinem Verlaffe:
«>'7» »<*>• **^'V» »s/« c\/» rv'r» rsT^ «s.^ »s*/» rA« r\7» rs*/» i

^'"fr """ Lais et Deseorts Fran(?ais
J. Hess, Alltl(|llilliat du Xm« siede.

Zllwangen (Württemberg)

Tersendet gratis und franko Katalog über

ü M.

m
enthaltend

die ältesten Retoroman.

Drucke.

Kataloge aus allea Wissenschaften

gratis und franko.

Texte et Musique
publies par

^Ifrcd Jeanrov,
Professeur ä l'univeräile de loulouse,

Louis Brandin et Pierre Anbry,
Ai'cliivist.es-Palcograplies.

(Melanges de Musicologie Critique.)

XXIV und 171 .S. in 4» und 3 Liehtdrucktafeln.

Preis: Fics. 30,-, M. 24.-.

Paris, Juni 1901.

4 Rne Bernard-Palissy.

Nicht Vorrätiges wird schnell und

billig besorgt.

•/ \» «/Js» */\» »^ \J 9/\* «./^VJ t^\f 4/ \» «.^\» t^\» */^ *0*

Süddentsches Antiquariat
sucht uenphilologische

Bibliotheken
wie aucli

einzelne AVerke
zn kaufen. Anirebute erbeten unter
F. F. 4160 an Rudolf Mosse. Fraiik-
fart a. M.

H. Welter,
Buchhandlung.

tm^ ^jm, ^j^ l*^^ M^ »j(^ m^ mj^ _^i^_^i^_

Vorlas: von Eduard Avenarius in Leipzig.

3n ben nädjften Söotften erjdjcint in meinem Querlage:

|Joul Fjohhnuffti,

per Jlvörofjuäter laljrljuuöedfeier»
ca. 150 Seiten. 8°. 5Jrei§: ©leg. brof(^. .4i 2.80.

£er i^erfafttr, bcr bcfannte iSoniier fiiteratftifiorifer unb 3}apoIeonforid)er,

ftat in biefem SBerfe neben interetjanten Sjinroeifen auf frühere Sa^rhunbertroenben,
auf @runb einflehenber Cueüenftubien b'ie merfroücbigcn Satularfeftlidjtciten Bon
1801 äu einem lebengfrifdjen 23ilbe Dereinigt. 92od) tjöhere» 3ntereiie uielleidit

bcanfprudjeit bie iiiiöerft forgfältigen Uiiterfudiungen be§ 3.*erfat|evo über bic um=
fangteid)e SStulavliterntiir, larifdie, bramatifcfte unb iatirifcö = poIcmijd)e au8 ben
ffreiien ©oetbeä, Sdjiüer«, £ierbers, Stoeebue?, ber Jfomaniifer uiib it)rer Wegner
bis ()erab äu ben tieinften litefarifdien (SrÖBen. -Jag JBcrt luirb ftd) änr 3(ntdiaffung
nid)t allein für gelefirte Sreifc unb llniDerfität« = "^ibltotl)efen, jonbern aud) für
fiiieraturfreunbe unb ganä beionberä für bie fie^rerbibliotöefen pJicrer Sd)ulen eignen.

4

iV '^•' '^*' •^•' *'•' «V <*'w •«T*' '•^ «V ***» "«V «V .

^^ '^^ ^^ ^•' *^f^ V** «V «T* <^.

Veiiag von 0. R. Reisland in Leipzig.

Der neue .Tahrgang (XXIX. Band) von

Eno'lisclie Ötiiciiexi
Organ für englische Philologie unter Mitberücksichtigung des englischen Unterrichtes auf höheren

Schulen

Gegründet von

Dr. Eugen Kölbing
Herausgegeben von

Johannes H o o p s

ist erschienen:

o. Professor der engUschen Philologie an der Dniveraitüt Heidelberg

Heft 1 enthält:

\ Middle P^nglish Tale of Troy. By Dorothy
des

Abhandlungen.
Kempe. — A. Pope"s Verhältnis zu der .\ufkliining
18 .lahrh. Von F. Bobertag. — Besprechungen.

Miscellen. Immanuel Sohmidt f. Von .lohn Koch. — Rosi-
criician. Von E. .Sheldon und R. Sprenger. — Kleine
Mitteilungen.

neuenglischen ai. <iu-

Eine altportngiesische

Heft 2 enthält:

Abhandlungen. Der Ursprung der
Diphthonge. Von G. Sarrazin. —
Version der Kiinig Lear-Sage. — Von Elise Uichte
The (ierman 8py (1738). Von Heinrich Kraeger. —
Gehirn und Sprache. Von .lulius Miclielsohn. — Be
sprechungen. — Vermischtes.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Neu mann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto 's Hof-Buchdrnckerei in Darmstadt.

Ausgregreben am 13. Juli 1901.
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Ijiterartsche Mitteilungen, Personal-

nachrichten etc.

Kraus. C. Das sogenannte II. Büchlein und Hartmanns
Werke. Halle a. S. 1S9S. 62 S. 8°.

Seemüller, J., Studien zu den Ursprüngen der alt-

deutschen Historiographie. Halle a. !>. 1898. 74 S. 8°.

[>.-A. aus; .VWiandluiitreii znr germaiiischeu Philolosrie. Fest-

gabe für Eichard Heinzel.

;

Ueber die Echtheit des 2. Büchleins ist viel üe-

stiitten worden. Laiig'e hat sie auf Haupts .Autorität

hin geg-olten und scliien durch vereinzelten Widerspruch

Wenig: angefochten. Geg:en Sarans energ-ischere Ang:rifFe

hat nochmals Schönbach Hartmanns Verfasserschaft ver-

teidigt. Durch die vorlieg:ende Untersuchung: von Kraus
durfte die Frag'e nun wohl ends:iltig entschieden sein:

unmöglich kann die Dichtung' Hartmann zug:eschrieben

werden.

Die Gründe erg:ebeii sicli dem Verfasser aus einer

sorgfältigen Untersuchung des Reim- und Sprachgebrauchs.

Das Büchlein zeigt hier eine Reihe von Eigentümlich-

keiten, die Hartmann fremd sind. Denn 1. steht ein

Cj. Prät. zerumic im Reim, wäiirend Hartmann in diesen

Formen stets Umlaut zeigt. '2- tindet sich die jo-Fovm
h're im Reim, die Hartmann nicht kennt, 3. steht ein-

mal daz ein, wo Hartmann ilaz eine sagt. 4. ist innen

werden durch den Reim gesichert, Haitmann al)er sagt

iiine weiden, 5. tindeii sich zwei llal dreisilbige Wörter
mit kurzer .Stammsilbe und Doppelkonsonanz zwischen

den durch e gebildeten Nebensilben in den Reim gestellt,

was Hartmann meidet, H. hat das Büchlein stvern

(„schwären") und doln in übertragener Bedeutung,

während Hartmann sie nur in sinnlicher Verwendung
kennt und 7. ist die einmal gebrauchte Fügung stieller

li^l Hartmann ungeläutig.

Dazu kommen nun eine ganze Reihe sprachlicher

Eigentümlichkeiten, die Hartmann zwar nicht fremd sind,

aber verschiedenen Perioden seines, wie man weiss, in

stetem Fhisse befindliriieii Sprach- und Reimgebrauchs

angehören, während sie in dem Büchlein nebeneinander

stehen. Formen und Wörter wie inüge, ich stün, Adv.

ic(erliche, vercät, AdJ. f/ar, fruut u. a. die hier sich

«nsammenfinden, hat Hartmann nie zu gleicher Zeit ge-

braucht. iJas Büchlein fügt sich sonach nicht in die

chronologische Reihenfolge der Werke Hartmanns; un-

möglich ist es vor allem ganz in die Nähe des hveiii

zu setzen, wohin die zahlreichen Parallelstellen zu diesem

Werke, die unser Verf. gründliclier noch als seine Vor-

gänger zusammenstellt, es weisen würden.

-Es ist eine sehr sorgfältige und auch methodologisch

bedeutsame Untersuchung, durch die hier ein Ergebnis

gewonnen ist, das vollkommen feststeht, wenn auch nicht

alle Beweispnnkte von durchschlagender Kraft sind.

Mehrfach führen den Verf. seine Betrachtnngen auch

über Hartmann hinaus. Einen weiteren Hintergrund zu

gewinnen, wird der Reimgebrauch andrer Dichter mit

herbeigezogen und besonders für Gottfried und Wolfram
manches Interessante festgestellt. Weniger einwandfrei

sind die sprachgeschichtlichen Erklärungen, die der Verf.

für die von ihm beobachteten sprachlichen Thatsachen

giebt und es ist auch prinzipiell bedenklich, wenn das

Neben- und Nacheinander bestimmter Sprachformeii in

Hartmanns Reimen, z. B. sfän-ste-!'t(''n, U'in-h'tzt, auf

spracligescliichtliclie Vorgänge in der Mundart des Dichters

zurückgeführt wird, deren z. T. reclit komplizierter Ver-

lauf danach ganz unglaubhaft in die Zeit zwischen Ab-
fassung des Erek und Iweiii zusammengedrängt würde.

In die Geschichte der alid. Literatur führt uns die

Studie von Seemüller. Der Verf. selbst bezeichnet sie

als Skizzen, die als Teil einer Untersuchung über die

.Anfänge der Geschichtsschreibung in deutscher Spraclie

gedacht sind. Der Verf. möchte diese nicht erst mit

jenen ältesten Erzeugnissen in Poesie und Prosa beginnen

lassen, die, wie .Annolied und Kaiserchrtinik einerseits, die

sächsische Weltchronik andrerseits, sich bereits klar als

Geschichtsschreibung kennzeichnen. Er will die nationalen

Keime aufdecken, aus denen diese Denkmäler sich spät,

unter Einfluss lateinischer Muster entwickelt haben.

Denn vor ihnen schon sucht auch das Volk Befriedigung

seines Bedürfnisses nach Kunde der \'crgangeiiheit und

findet sie in .Sage, historischem und epischem Liede und

überhaupt allen Darstellungen, die sich ein an einen be-

sonderen Drt, besondere Zeit und besondere Personen

l!t
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geknüpftes thatsächliches Geschehnis zum Inhalt setzen.

Diese Vorstufen einer eigentlichen Geschichtsschreibung

sollen nun nach ihrem historischen Gelialt nicht nur,

sondern vor allem auf den Grad historischen Sinnes und

historischer Form, der sich in ihnen ausprägt, unter-

sucht werden.

Es liegt hierin ohne Zweifel ein sehr gücklicher

Gedanke und seine Durchführung eröffnet manche neue

und interessante Perspektive.

Der Verf. betrachtet an erster Stelle die biblischen

Historien, bei denen sich zunächst Anlass und Möglichkeit

zu geschichtlicher Darstellung in deutscher Sprache bietet.

Aber es zeigt sich, dass der dogmatische und ethische

Gehalt hier den historischen durchweg völlig in den

Hintergrund gedrängt hat. An sich schon näher steht

der Geschichtsschreibung die Legende; hier ist's aber

mit alten Denkmälern in deutscher Sprache recht schlimm

bestellt, denn Eatperts Lobgesang auf den h. Gallus ist

uns nur in lateinischer Bearbeitung, das Georgslied ver-

stiinnnelt überliefert. Der Verf. weiss iiinen durch seine

besondere Betrachtungsweise dennoch manches abzuge-

winnen. Er studiert eindringlich und mit manchen neuen

Ergebnissen im Einzelnen die ganze Entwicklung der

Legt-nde des h. Gallus. Dabei zeigt sich deutlich, wie

von Bearbeitung zu Bearbeitung das eigentlich Historische

immer mehr verblasst ; wenn Eatperts Gedicht also die

Legende ganz ins Lyrische übertragen zeigt, auf die

Erlebnisse des Heiligen eben nur anspielt und allen

Nachdruck nur auf die Gefühle legt, die sie erwecken,

so bildet sie damit das natürliche Ende einer geschlossenen

Entwickluugsreilie. Als unmittelbare Quelle Eatperts

wird übrigens, entgegen den Ausführungen in MSD.,
WalahfridsBearbeitungderVita überzeugend nachgewiesen,

woueben freilicli, wie dort, noch Einwirkung volkstüm-

licher Tradition statuiert werden muss. Auch für das

Verhältnis des Georgsliedes zu seiner Quelle wird manches
Beachtenswerte beigeblacht. Bei etwas stärkerem Her-

vortreten des einzahlenden Teiles zeigt sich in diesem

Gedichte doch noch weniger historischer Sinn; das sub-

jektiv lyrische Element ist hier nocli ausgeprägter,

alleiniges Ziel die erbauliclie, geistliche Wirkung.
Am interessantesten ist der letzte Abschnitt der

Schrift, der das historische und epische Lied behandelt.

Der Verf. bringt gründliche Erörterungen über das I,ud-

wigslied, das Carmen de Heinrico und den Modus Ottinc

und sucht sie in einen grösseren gescliichtlichen Zusammen-
hang einzuordnen und das Mass historischen Sinnes in

ihnen tesizustellen, bringt aber au<ii im Einzelnen manches
Fördernde. .Am anzieliendsten mögen die Bemerkungen
über das Ludwigslied erscheinen. Wolil schon durch

ihren Gegenstand, weil man sich überhaupt gerne an
dieser Oase unserer ahd. Literatur niederlässt, wo der

durch das geistliche Lied nocIi heimlich rauschende Quell

volkstüinlicli nationaler Epik sogleich ein erquickendes

Grün lierviirgezaubert hat, aber gewiss auch uurch die

Behandlung, die der Verf. ihm angedeihen lässt. Ein

Kreis verwandter historischer Lieder in lateinischer

Sprache wird näher untersucht und in ihm unserem Ge-

dichte seine literargeschichtliclie Stellung angewiesen.

Seine Ivomposition wird feinsinnig analysiert, als Verf.

ein Geistliclii-r giiindlicher als bislicr erwiesen, sein ge-

ringer historisiliir Sinn, seine AnIcIinuMg an die gelehrte

lateinische Dichtung einerseits, an die volkstümliche Epik
!

andrerseits, die religiös -siltliciie und zugleich hötiscii-
|

enkdiniastische Tendenz nachgewiesen. I>en Gegensatz

zwischen dieser geistlichen und einer epischen Auffassung

des Stoffes zu gewinnen, wird die Darstellung derselben

Ereignisse im französischen Epos von Gormond und
Isembart vergliclien. Fruchtbringend wäre hier auch

eine Herbeiziehung von Gud. i568 ff. gewesen, wo, wie

ich Hilde-Gudrun S. .346 ff. darzulegen versucht habe, die

ein ,Jalir späteren Ereignisse von Elslov (882) in episclier

Tradition fortleben.

Vorausgeschickt sind diesem letzten Abschnitte noch

prinzipielle Erörterungen über den Unterschied zwischen

historischem Lied, historischem Gedicht und epischem

Lied. Die Ausführungen des Verfassers enthalten manches
Treffende; besonders beachtenswert ist die Bemerkung,
dass, was wir historisches Lied nennen, doch keineswegs

aus historischer Absicht entsprungen sein muss. Scheint

es doch gerade für unsere alten historischen Lieder viel-

fach bezeugt, dass in ihnen die Vergangenheit nur mit

Eücksiclit auf einen gegenwärtigen Zweck dargestellt

wurde, nicht der historische Gehalt als solcher, sondern

seine Gefühlswerte im Vordergründe standen, dass, wie

man wohl sagen möchte, die Geschichte in ihnen nur

festgehalten wurde um des Enthusiasmus willen, den sie

erregt. Vermissen kann man in den Ausführungen des

Verfassers allenfalls zweierlei. Einmal verdiente Be-

rücksichtigung, dass mit einem geschichtlichen Stoffe

durch die poetische Behandlung an sich, unabhängig von

der historischen oder unhistorischen Tendenz des Dichters,

bestimmte Veränderungen vorgehen müssen. Und dann

war vielleicht für die Entwickhmg des historischen Liedes

zum epischen auszuführen, dass bei ihr die Veränderung
in der Darstellung des Stoffes regelmässig mit einer

Veränderung des Stoffes selbst Hand in Hand zu gehen
pflegt, indem dieser unhistorische Elemente aufnimmt.

Der Studie Seemüllers, in der scharfes Denken mit

feinem Empfinden und einem echt geschichtlichen Sinne

zusammengearbeitet haben, wäre recht viel Nachfolge

zu wünschen. Hoffentlich entschliesst sich der A'erf.

auch selbst, seine „Skizzen" zn einem grösseren Gemälde
auszugestalten.

Freiburg i. Br. Friedrich Panzer.

Richard Schöps, Zur Geschichte der Lutherischen
Bibelsprache. Von der Ausgabe letzter Hand (1545 bis

zum eisten Texte .\ug. Herrn. Franckes il713). Sonder-
druck aus der Festschrift d. Realgymnasiums z. 2(X)j. .lubel-

feier der Francke'schen .Stiftungen. Hallo 1898.

Die Aufgabe, die sich Schöps gestellt, ist wichtig

und ihre genügende Lösung müsste reich sein an Auf-

schlüssen über die Entwicklung der Schriftsprache in

dieser Zeit. Nie ist m. Wissens bisher nirgends zu be-

.

handeln versucht, wie überhaupt die grosse Wichtigkeit

biblischer Texte für sprachgesehichtliche Forschungen

kaum noch genügend gewürdigt wird. Dieser sprach-

geschichtliche Wert ist schon erhcblicii bei Bibelüber-

setzungen verschiedener Verfasser, weil sie doch alle im

wesentlichen dieselbe N'orlage wiedergeben, und wenig-

stens die ilauptmenge der \'erschiedenlieiten jedenfalls

unter rein sprachlichen öesichtspunkten beurteilt werden

darf. Während hier aber zugleich mit abweichenden Auf-

fassungen der einzelnen Stellen, mit Hineintragen der

Auslegung in die Übersetzung, mit Irrtümern und Miss-

verständnissen als Quellen von Unterschieden zu redinen

ist, fällt dies alles bis auf unerhebliche Reste weg, wo
es sich HUI eine fortlaufende Reihe neuer Auflagen der-

selben Übersetzung liandelt, hier werden fast alle Än-

derungen sprachlicher teinsclil. orthographischer) Art sein,
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<ie werden die all;,'-fmeinen diirclulrinsenden Wandlungen
iler Genieins]iraclie wiederspiegeln. Und da wir es liier

mit den späteren AnÜagen der Bibeliibersetzuug Luthers
zu tluin haben, wird man zugleich an die Möglichkeit denken

dürfen, dass sie dann auch ihrerseits die gemeinsprachliche

Entwicklung auf ihren späteren Stufen beeinflusst haben.

I"ür den durch Aug. Herrn. Francke hergestellten und bis

lii-ute im Gebi-auch gebliebenen Cannsteinsehen Text (1713)

iimimt der Verf. einen sprachlichen Eiiifluss nicht nur

ilurch die Grammatiker (bes. Frej'er und Gottsched),

suiideru auch unmittelbar auf Goethe und Schiller und
andere Schriftsteiler mit Recht an. In Abrede gestellt

aber wird ein solcher Einfluss für die nach Luthers Tode
irschienenen Ausg. d. 16. n. 17. Jhs. Es wird gegen
diesen Einfluss wieder die Uneinheitlichkeit der Schrift-

-l'rache Luthers, die willkürliche Behandlung seiner Manu-
' lipte durch die Witteuberger Setzer und der Witten-
rger Drucke durch die Nachdrucker an anderen Orten

^'Itend gemacht. Gewiss das waren Thatsachen, die einem
!• >t durchgreifenden und gesicherten Einflüsse der

Iiithersprache entgegen wirkten, aber wie andere vor

ilim, so überschätzt auch Schöps sie in ihrem inneren

Tinfang und ihrer möglichen Wirkung ganz bedeutend.

Warum nimmt man sich nicht einmal die Jlülie, die Unter-

schiede zwischen einer Handschrift Luthers und dem
Wittenberger Druck genau festzustellen, wozu die

kritische Gesamtausgabe der Werke Luthers schon viel

Mateiial bequem vorgelegt hat, warum geht man solchen

statistischen Ermittlungen aus dem Wege und wiederholt

lieber die Behauptung, dass Ls. Manuskripte in den Witten-

berger Druckereien willkürlich behandelt wurden wie etwas

erwiesenes und für alle Zeiten und Schriften Luthers

in gleicher Weise giltiges ^

Die Kanzleisprache soll Einheitlichkeit genug be-

sessen haben, um Jluster und Vorbild auch ausserhalb

ihres Kreises zu werden, sie soll das geworden sein, ob-

gleich sie doch auch Wandlungen in der Zeit erfuhr und

mannigfach nach den Orten und Personen ihrer Pfleger

schillerte, — aber der Sprache Luthers bestreitet man
die Möglichkeit einer kräftigen Wirkung, weil „sie nie-

mals fest und fertig" und ,.voll von Widersprüchen" war.

Nun Burdach, der so urteilte, wird ja hoftentlich noch einmal

dazu konnnen, uns wirklich über den Stoff der deutschen
Kanzleisprache etwas mitzuteilen, es wird sich dann ja

zeigen, ob diese jemals „fest und fertig" und „ohne

Widersprüche" war und w'ann und wo das gewesen ist.

Möchte er nur auch diese Zukunftsgabe auf eine breitere

Grundlage stellen, für sie eine bessere Methode wählen und
sie über.sichtlicher gestalten als dies Schöps in der vor-

liegenden Arbeit gethan, bei der ihm die ,.anregende Unter-

stützung" Burdachs zu Teil geworden ist (S. 4 Anm. 1).

Bei einer Aufgabe von dem Umfange der hier be-

handelten ist es selbstverständlich, dass sich ein einzel-

ner, der sie in Angriff nimmt, mit Stichproben begnügen
muss, dass er weder den ganzen Bibeltext noch sämtliche

von 1545— 1713 erschienenen Ausgaben durcharbeiten

kann. Will man durch Verwertung blosser Stichproben

zu einem Ergebnisse gelangen, das (wenn auch mit Vor-

' Anch 0. Hertcl, der in der Zs. für dentsche Philologie

'M. 433 ff. die Sprache von Luthers Hdschr. des Sermons von
den guten Werken (1.Ö201 eingehend boliandclt .vermerkt die

Ab«i'ichiini;en des Originaldnickcs nur geli-gentltclr. Aber
S. 442 wird beliaiiptit, die licdiiitung der Handschrift lüge in

der Thatsachc. dass I,.'s .Manuskriiilr sich in den Wittenberger
Druckereien eine willkürliche Behandlung hätten gefallen lassen

müssen.

behaltl zn verallgemeinern man die Berechtigung haben

will, so muss man die Auswahl mit Rücksicht auf die

gestellte Frage treffen. In unserem Falle ist mit dem
sehr erheblichen Umfang der Bibel und ihrem Bestehen

aus einer Reihe selbständiger Schriften mehr wie sonst

die Möglichkeit gegeben, dass die einzelnen Teile nicht

gleichmässig behandelt seien, die Auswahl von 3— 5

Stücken, einem im Anfange, einem am Ende und 1 —

3

in der Mitte (möglichst gleich verteilt) wäre also ungefähr

das angemessene gewesen für eine Untersuchung.

Schöps hat nur ein grösseres Stück, die Psalmen, ge-

wählt, sie aber nicht für alle Ausgaben ganz dnrch-

verglichen. Gegen die Auswahl der Ausgaben 1548;

1583. 1590; 1606. 1635. 1690; 1703. 1713, von denen

1635 auf niederd. Gebiet, 1538 auf oberd., die übrigen

auf mitteld. erschienen sind (Wittenberg, Frankfurt,

Halle), wird sich nichts erhebliches einwenden lassen.

Aber die Methode der Vergleichung ist sehr anfechtbar.

Statt nämlich sämmtliche spätere Ausgaben mit der letzter

Hand (Wittenberg 1545) zu vergleichen, hat er das nur

bei 1548. 1590. 1635. 1713 gethan; ausserdem hat er

1713 mit 1703 ganz und 1606 mit 1590: 1590 mit

1583; 1703 mit 1690 teilweise verglichen. Er be-

merkt S. 4, Anm. 2 selbst, dass „seine Arbeit nur die

Abweichungen der Kollationen berücksichtige,

ein ganz genaues Bild von der Entwicklung der

Bibelsprache hätten nur umfassende Zusammenstellungen

des gesammelten Sprachmaterials der einzelnen Texte er-

geben". Der Verf. hat also etwas von den Mängeln

seines Verfahrens geahnt, aber klar zum Bewusstsein ge-

kommen sind sie ihm nicht, sonst hätte er doch wohl die

Folgen einigermassen zu beseitigen sich bemüht, und er

hätte in seiner Darstellung nicht nur ein „ganz genaues"

Bild vermisst, sondern überhaupt ein Bild. Dass ein

Bild von dem Verlaufe der Entwicklung fast nirgends

entsteht, ist jedoch nicht bloss in dem mangelhaften Ver-

fahren begründet, es wirkt dazu auch die oft wenig ge-

schickte Weise der Gruppierung und Darstellung mit.

Statt bei jeder sprachlichen Erscheinung den Stand der

Ausgabe von 1545 darzulegen, seine Veränderungen in

den zeitlich folgenden Ausgaben anzuführen und daran

die etwaigen Bemerkungen zur Erläuterung zu schliessen,

wird eine stets wechselnde Art der Vorführung gewählt,

aus der man das Bild der Entwicklung sich erst einiger-

massen dadurch herstellen kann, dass man sie in eine

tabellarische Uebersicht bringt. Dabei ein breiter, zu-

weilen ungenauer und fast unverständlicher Ausdruck:

„Für den Umlaut des o, durch ö bezeichnet für e, findet

sich in unsern Texten kein Beispiel, in dem diese ortho-

graphische Differenz zu Tage träte" (S. 5)': „Das e hat

hier (in breiii/en) darin seinen Grund, dass schon in

rahd. Zeit das Md. oft e für / hat" (S. 8). Übrigens

' Ks ist eine leider sehr verbreitete, durch nichts zu recht-

fertigende l'ngenauigkcit. wenn man in der Wiedergabe von
Drucken des lö./H». .lahrh. sich der Typen '/ ö »' zum .\usdruck

der rmlautc bedient. Pie Drucke dieser Zeit kennen im all-

gemeinen nur a ii ii. ein // ö ü ist mir nur zuweilen in .\us-

zeichnungssrhriften (nicht in Textschriften i vorgekiminicn. Da-
gegen steht neben « in süddeutschen Drucken ein ii. li

dient hier zur Bezeichnung des Umlauts von altem uo. zuweilen
auch zur Hczeichnung iliescs Diphthongen selbst. // zur Be-

zeichnung des nmgelauteten ii. In Handschriften un<l ver-

einzelt auch in Uruckcn (offenbar aus der lls. IkTübcrge-

noninnnt soll « vielfach nur das » (besonders neben >i tu) als

II kennzeichnen, ist also rein graphisch (gleich i'i). .So stets

z. B. in Luthers Ilandscluiften. Warum soll m%n durch die

modcrueu ü ii ii die Ueberlieferuug vergewaltigen V
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ist das md. hreni/en doch vielmehr an alts. hrengjan

anzuknüpfen. „Geschwunden ist das e auch in wüeten
1548" (S. 13) und gleich darauf: „1583 und 1606 haben

dann auch in sUil das e von 1590 getilgt". Vom Xoni.

Acc. Plnr. d. Msk. u. Xeutr. wird S. 15 gesagt, in 1635

sei das Verhältnis der apok. Formen zu den vollen noch

7:9, in den folgenden Texten habe sich dies unleugbar

zu Gunsten der letzteren geändert", als Beleg dieser

unleugbaren Aenderung wird die einzige Form befehle

angeführt.

Seh. behandelt nur Laute und Flexionen, ob die von

ihm verglichenen Texte gar keine Abweichungen in

Wortgebrauch und Syntax zeigen, hätte wenigstens er-

wähnt werden können. Schade, dass die aufgewendete

Arbeit nicht die Früchte gebracht hat, die sie hätte

bringen können: vielleicht lässt sich der Verf. durch diese

Bemerkungen bestimmen, der Aufgabe noch einmal näher
zu treten. Dass sie recht bald eine genügendere Lösung

finde, ist um so mehr zu wünschen, als auch die Ausgabe

der Bibelübersetzung, die ich für die krit. Gesamtausgabe

von Luthers Werken vorbereite, beim Jahre 1546 Halt

maclien muss und spätere Ausgaben höchstens in Aus-

nahmefällen heranziehen kann.

Berlin. Paul Pietsch.

Gnst. Seh eil, Die Tierwelt in Luther's Bildersprache
in seinen reformatorisch-liistorischen und polemischen
deutschen Schriften. Wissensch. Beitrag zum Jahresber.

des Herz. Karlsgymnasiums in Bernburg 1897.

Nachdem H. Rinn in der Zs. für den deutschen

Unterricht X (1895), S. 476—486 ff. Luthers Briefe
auf Bilder und Gleichnisse durchmustert, hat in der vor-

liegenden Abhandlung G. Sclieil denselben Gegenstand

in Beschränkung auf die aus der Tierwelt herge-

nommenen Bilder und auf ihr Vorkommen in den Schriften

Luthers beiiandelt, welche die sogen. Erlanger Ausgabe

seiner Werke in Bd. 24—32 unter den Ueberschriften

r e f r m a 1 r i s c h - h i s 1 r i s c h e' u. 'polemische'
deutsche Schriften vereinigt hat. Auffallender

Weise giebt der Verf. S. 1 Anm. an, die betr. Bände

der Erlanger Ausgabe seien 25—32 und in der Tliat

findet sich keine einzige Anführung aus Bd. 24, welcher

18 hergehörige Schriften aus dem Jahre 1519-1530
enthält. Diese sind also in Scheils Abhandlung nicht

berücksichtigt. Das ist um so mehr zu bedauern, als

die Sammlung sonst innerhalb des engeren Kreises, den

sie sich gezogen, voll^tändig zu sein scheint. Nach
einigen allgemeinen Bemerkungen über die volkstümlichen

Bestandteile der Schriftsprache Luthers, führt der Verf. die

aus der Tierwelt hergeholten Bilder und bildlichen Aus-

drücke, soweit sie in Bd. 25—32 der Erlanger Ausgabe
sich finden, in 3 Gruppen vor: 1) die aus der Bibel ent-

lehnten (wie Schafskleider und reissende Wölfe; Perlen

vor die Säue werfen, Kamele verschlucken und Mücken
seihen); 2) die aus den Tieifabeln stammenden; 3) die

aus dem deutsclien Volksmunde stammenden und die da-

von nicht oder nur selten trennbaren, welche Luther

auf Grund seiner Vertrautheit mit dem Tierleben selbst

geschaffen hat. In dieser weitaus umfangreichsten Grujjpe

(S. 10 26 der Schiiftchens) hat der \'erf. auf Vollständig-

keit der Belege für die sehr häutig wiederkehrenden

Wendungen verzichtet; — leider, muss man sagen,

denn es ist doch immer von Wert und zuweilen auch

von Wichtigkeit sich des näheren über den Zusammen-
hang, in dem die einzelnen Wendungen gebraucht werden,

zu unterrichten. Wenn die Mitteilung zu weit zu

fuhren schien, hätten doch wenigstens die Stellen an-

gegeben w'erden sollen. Wer künftig einmal L.'s bild-

liche Ausdrücke im ganzen behandelt, wird also auch

hier noch zu ergänzen haben. Da aber diese Gesamt-

Arbeit mit vollem Erfolge erst wird unternommen werden

können, wenn die krit. Ausgabe der Weike Luthers

wenigstens ihrem Abschluss näher ist als heute nocli, so

werden wir für Teiliintersuchungen, wenn sie mit Ver-

ständnis und Gesclück angelegt sind, wie die von Rinne

und Scheil, noch auf lange hin dankbar sein müssen.

Und wir können nur wünschen, dass sie recht viel Nach-

folge finden. Sehr reiche Zusammenstellungen hat soeben

Ernst Thiele in seiner Ausgabe von Luthers Spricliwörter-

sammlung vorgelegt (Weimar 1900). Hier ist auch eine

Beschränkung vorhanden, allerdings keine sachliche (wie

bei Scheil) und keine auf bestimmte Teile des Lutliersclien

Schrifttums (wie bei Rinne und Scheil), sondern die Be-

schränkung ist durch die Sprichwörter und sprichwört-

lichen Redensarten gegeben , die Luther in seine nur

handschriftlich erhaltene Sammlung aufgenommen hat.

Berlin. Paul Pietscli.

Heinrich von Kleist, Zwei Jugendlustspiele. Heraus-
gegeben von Eugen Wolf f. Oldenburg. Schulze'sche Hof-

Buchhandlang [1898]. 8». XXXin. u. 127 S. Preis M. 2.

Als Verfasser der beiden 1802 bei Heinrich Gessner

in Bern und Zürich erschienenen Lustspiele, die sein Neu-

druck darbietet, hat Wolff geglaubt H. v. Kleist in An-

spruch nehmen zu dürfen. Seine Annahme ist nicht ohne

vielseitigen Widerspruch geblieben: insonderheit iiat Sp.

Wukadinovi('- (Beil. z. Allg. Ztg. 1898, Xr. 145. Ge-

genwart 1899, Nr. 28), dem sich neuerdings (Zs. f. vgl.

L.-G. XIII, S. 355 ff.) F. Geppert angeschlossen hat,

die Behauptung aufgestellt, dass vielmehr Kleists Hemer
Freund, der junge Ludwig Wieland, als Autor dieser

Komödien anzusehen sei . freilich ohne WolÖ' dadurch

zu überzeugen (S. Beil. z. Allg. Ztg. 1898, Nr. 152;

1899, Nr. 266, 267). Es sei daher hier nochmals eine

Prüfung der Wolft'schen Ansicht versucht.

Dass neben Kleist und Wieland ein dritter Dichter

schwerlich in betracht kommt , darf bei dem augen-

blicklichen Stande der Dinge wohl als ausgemacht gelten.

Für wen von beiden entscheiden sich nun die Zeugnisse?

Unter den von Wulff" beigebrachten findet sich zunächst

eines, das, wenn es Glauben verdiente, für Kleist's Ver-

fasserschaft schwer ins Gewicht fallen würde. Jlünch in

seiner Zsehocke-Biographie von 1831 weiss zu berichten,

dass Zschocke seinen späteren Freunden oft erzählt habe,

wie sich zur Zeit seines Zusammenlebens mit L. Wieland

und Kleist in Bern 1802 der launige Wieland auf das

Tragödienschreiben, der schwerblütige Kleist umgekehrt

auf das Abfassen von Komödien verlegt habe; bei Vor-

lesung der Stücke habe sich dann allerdings ..die Gesell-

schaft" über Wieland's Trauerspiele halb tot gelacht und

über Kleist's Komödien halb tot gegähnt, was beide „oft"

nicht wenig verdrossen habe. Schade nur, dass dieser

Bericht die Thatsachen völlig auf den Kopf stellt. Zschocke's

„Selbstschau" weiss zwar auch von Vorlesungen poetischer

Schöpfungen zu berichten, die „zuweilen" im engeren
Kreise der Freunde stattfanden und zu neckischen Glossen

und Witzspielen Anlass gaben, bezeugt aber ausdrücklich,

dass es nicht eine Tragödie Wieland's, sondern Kleist's

„Familie Schroffenstein" war, deren Vortrag einmal die

Heiterkeit der Freunde zu hellem Jubel steigerte. Ueber-

haupl fehlt jedes Zeugnis dafür, dass Wieland in jener Zeit
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Tiagödien geschrieben habe, während sich das Vorlianden-

sein von Lustspielen aus seiner Feder meines Erachtens

sicher feststellen lässt. Am 9. August 1802 schreibt

ih'v alte Wieland seinem Sohne: „Wie es scheint, existieren

M-hon zwei Stücke von IMr im Druck" und nininit an,

lasä eines davon „dem guten Gessner aufgehängt" sei;

da nun 1802 in Gessnei's Verlag keine andern dramatischen

Werke als die von W^olff neugedruckten Lustspiele er-

schienen sind, so ist doch wohl kein Schluss bündiger,

als dass wir in ihnen die Stücke Wielands vor uns liaben

— Stücke, die wohl dazu geeignet waren, die Freunde

iM-ini Vorlesen zum Gähnen zn bringen. Die Gründe,
(ÜH W'oltf beibringt , um das klare Zeugnis des alten

\Vieland zu entkräften, sind nichtig, nichtig auch, was
rr weiterhin für Kleist's Verfasserschaft beiliringt. Die

heissig Louisd'or, die Kleist sieh vor dem August 1802
durch eigne Arbeit verdient haben will, können — falls

nicht eine blosse Pialilerei Kleist's vorliegt, die ihm wolil

zuzutrauen wäre — sehr wohl eine Anzahlung Gessner's

;iuf die „Familie Schroflfenstein" gewesen sein und lassen

.-ich somit mit Kleist's Angabe vom nächsten Jahr, dass

Gessner ihn bei der Durchreise durch Bern nicht bezahlt

habe, in Einklang bringen, und wenn Kleist 1807 von

zweien seiner Lustspiele spricht, von denen das eine

(Amphitryon) gedruckt, das andere (der zerbrochene Krug)

noch Manuskript sei, so mag das meinethalben auf das

Vorhandensein noch weiterer Lustspiele oder Lustspiel-

pläne deuten — wer beweist mir aber, dass diese Lust-

spiele grade die 1802 gedruckten sind? Auch mit den

Sprichwörtern, die Kleist 1799 auf 1800 für seine und

die Zenge'sche Familie verfasst haben soll, können unsere

Komödien nichts zu thun haben: beide berühren sich mit

der Gattung des „Proverbe dramatique" nicht im geringsten.

Eine Prüfung der inneren Gründe, die Woltf für

Kleist's AutorschaJt beibringt, führt mich zu keinem

andern Ergebnis. Li dem Helden des zweiten Stückes

zunächst, „Coquctterie und Liebe", tindet Wolff den ganzen

Heinrich von Kleist. Hätte er die einzelnen Züge, die

er zum Beweis anführt, zu einem (Tcsamtbilde znsamnun-
gefasst, so würde das Ergebnis wohl ein wesentlich anderes

gewesen sein. Eduard von Felsetk ist allerdings als

Liebhaber (von einer andern Seite lernen wir ihn nicht

kennen) verschlossen und stolz, misstrauiscli und arg-

wöhnisch, er fordert heftig Liebe und gewinnt schliesslich

das Geständnis der Geliebten. Aber hinter seiner Zurück-

haltung und seinem Stolz verbirgt sich nur die schüchterne,

ängstliche Sorge um Sophiens Neigung, verbirgt sich auch

ein gut Teil Furcht, duich die Liebe seine Freiheit zu

verlieren, sein Jlisstiauen und seine Herrschgelüste sind

nichts weiter als der Ausdruck rasendster Eifersucht,

und so empfindet er denn auch das endliche Geständnis

der Braut nicht als seinen Triumph, sondern wie einen

ihm ganz überraschend zuteil gewordenen Huldbeweis.

Er hat nichts von dem siegesstolzen Herrenbewusstsein,

das den Liebhaber Kleist auszeichnet, vielmehr könnte

man ihm ohne Uehertreibnng nachsagen, dass er sich

gegenüber der überlegenen Klugheit des weiblichen Ge-

scliiechts geradezu für den Schwächeren ansieht. Somit
niuss ich Wnkadinovi('' und Geppert's Annahme, als habe
Kleist zn dieser Gestalt wenigstens Modell gestanden,

nicht minder entschieden abweisen wie die Hvpotliese

Wulffs.

.Auch äussere Analogien zu Kleist's Lebensverhält-

niggen sollen sich linden. Es ist aber unzutreffend, dass

Eduard und Sophie, wie Kleist und seine Wilhelmine,

Nachbarskinder seien, Eduard ist vielmehr Pflegesohn
des alten Cornelius. In Charlotte und Sophie sollen wir

die Schwestern Zenge, in der ersteren obenein noch ein

Stückchen Ulrike von Kleist erkennen. Es ist merkwürdig,
dass es meines Wissens bis jetzt noch niemanden auf-

gefallen ist, wie ausgezeichnet sich namentlich im Wesen
Charlottens der „sarkastische Witz" spiegelt, der nach
Zschokke's Zeugnis Ludwig Wieland auszeichnete, wie

deutlich ferner in diesem Charakter „der leichtsinnige,

witzelnde und herzlose Ton", die „satirischen Launen",
der „beissend tadelnde und spottende Witz" zum Aus-

druck kommen, die Vater AVieland seinem ungeratenen

Sohne vorwarf. Von diesen Dingen ist übrigens das

ganze Stück voll , selbst Sophie ist von koketten und
mokanten Zügen nicht frei. Und so sollte Heinrich von
Kleist, dem der Mutterberuf das Höchste des Weibes
war, seine zartsinnige Braut dargestellt haben? eine

solche Schwester wie Charlotte sollte er als „goldne

Schwester" bezeichnet haben? Das glaube wer will!

Und wo in aller Welt steht zu lesen, dass Kleist's eigene

Schwester „ihr gleichgiltiges Spiel mit den Männern"
getrieben habe?

Ebensowenig kann ich mich davon überzeugen, dass

die Bilder- und Sentenzensucht des Stückes Kleistisch

sein soll. Von der Farbenpracht und Fülle der Bilder,

die uns seit 1800 in Kleist's Briefen entgegentreten,

ist die Komödie himmelweit entfernt, die Bilder aus der

militärischen Sphäre, die im besonderen für Kleist sprechen

sollen, sind von der allerlandläufigsten Art, ob Kleist

seiner Bilderjagd wirklich auch während seiner Thätigkeit

im Kommerz- und Zolldepartement nachgegangen sei, ist

mindestens zweifelhaft; das einzige Bild, das sich bei

I

Kleist ebenfalls findet, das von der Lotterie, zeigt grade

bei Vergleichung der beiden Stellen deutlich, wie ein All-

tagspoet und wie ein Meister seine Bilder verwertet;

auch die Art, wie der Verfasser der „Lustspiele" seine

Personen ein Wort hin- und herwerfen lässt, hält den Ver-

gleich mit Aehnlichem bei Kleist nicht aus. Eher noch

Hesse sich ein Teil der Sentenzen mit solchen ans Kleist's

Briefen in Parallele stellen — aber wie wenig tragen

doch auch sie im ganzen einen individuellen Stempel!

Jambischen Elo'thraus habe ich, abgesehen von der aller-

dings auffälligen Stelle, die Wolff anzieht, nur äusserst

selten gefunden , und was er endlich an sprachlichen

Beweisen beibringt, beschränkt sieh auf unwesentliche,

meist orthographische Dinge. So will Wolff Schreibungen

wie „sah'", „sieh'", „geh'" ans Kleist's Neigung zum
.Apokoiiieren erklären , durch die verleitet er das

Apostroph tälschlich auch bei Präteritum und Imperativ

starker Verben anwende. Das ist erstens eine sehr

umständliche Erklärung für einen höchst einfachen Vor-

gang, denn nicht nur das Präteritum „sähe" , sondern

auch die Imperative „siehe" und „gehe" sind der älteren

Sprache ganz geläufig und waren vor hundert .lahren wie

heute jedermann aus der Lutlierbibel W(dil bekannt; zweitens

aber stimmt auch Wolff's Beobachtung gar nicht: es ist

ihm entgangen, dass grade der Verfasser der „Lustspiele"

im Gegensatz zu Kleist eine ausgesprochene Abneigung
gegen die Apokope hat! Woher die Fülle von Fremd-

wörtern in den Komödien stammt, wird jeder sich selbst

sagen können, der je Briefe des alten Wieland gelesen

hat, weshalb Wolff's Verweis auf Kleist's Verhältnis zur

französischen Sprache überflüssig erscheint.

Wollten wir Wolff glauben, so böte auch das erste

Lustspiel, „Das Liebhabertheater", manches aus Kleist's
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Leben Entnommene. Auf den Nachweis, dass die Xeben-

einanderstellung eines ernsten und eines schalkhaften

Mädchens eines der landläutig-sten, das Erscheinen eines

Jiädchens in llännerkleidern gar eines der abgedroschensten

Koniödienmotive ist, kann ich wohl verzichten. Dass

dieses Mädchen in Männerkleidern wie Ulrike von Kleist

„in Gesellschaft eines Mannes umherreise", ist unzu-

treffend: das Paar hat sich ganz vor kurzem erst ver-

mählt und keine einzige Reise gemacht, als die in's

Elternhaus des Mannes. Der Held des Stückes heisst

Koderigo, also — nicht so wie der in Kleist's Familie

SchroÖ'enstein , dessen Name Rodrigo geschrieben und

durchweg Rüdrigo betont wird'; das Vorkommen des

Namens Brigitte im „Liebhabertheater" wie bei Kleist

beweist für mich nichts andres, als dass auch andre Leute

wie Kleist diesen Namen damals als altmodisch empfanden

und entsprechend verwendeten. Der Held ist Offizier

— von wieviel andern Komödienhelden gilt das nicht

auch. Er nimmt seinen Abschied — aber unter wie

gänzlich andern Umständen als Kleist. Seine Braut oder

Frau ist die Tochter eines C)fliziers — aber wie grund-

verschieden sind alle ihre sonstigen Lebensverhältnisse

von denen Wilhelminens von Zeuge! Aus der ironischen

Selbstcharakteristik des Helden (I, 12) hebt Wolff ein

paar Stellen hervor, die Kleist'sche Anschauungen wieder-

geben sollen — bei gleicher kühner Auswahl der Zitate

mache ich mich anheischig, schlagend zu beweisen, das

Ganze sei eine Art Selbstbiographie Kotzebue's! Was die

Scene anbetrifft, in welcher Herr von Silberbach erklärt,

er wolle das Vortreffliche zweier grosser Tragiker (Schiller

und Goethe?) in einer neuen Tragödie vereinen, so glaube

ich weder mit Wolfl', dass hier eine Art Selbstverrat

Kleist's vorliege, noch auch mit Wukadinovic und Geppert,

dass der folgende Plan der Silberbach'schen Tragödie

auf die „Familie Schroffeustein" anspiele: vielmehr hat

hier dem Verfasser — diesmal im Ernst gesprochen — un-

verkennbar Kotzebues „Graf Benjowski", 1792— 1798 ein

beliebtes Stück des Weimarer Repertoirs, vorgesehwebt-';

als Muster der ganzenEpisode wird wohl Gotters „Schwarzer

Mann" anzusehen sein. Bei dieser Gelegenheit sei auch

darauf hingewiesen, dass das Hauptmotiv des Stückes,

die Theaterliebhaberei des Barons und deren Benutzung

durch das Liebespaar, aus Schröders „Porträt der Mutter"

stammt. Dass der Name Silberbach als eine der beliebten

Kleist'schen Kompositionen mit „Silber" gelten müsse,

fällt mir schwer zu glauben, wie denn auch eine „Stimme
so klar wie Silber" doch eine zu naheliegende Wendung
ist, als dass man dabei unbedingt an die ,,Penthesilea"

erinnert werden müsste.

Durchaus unkleistisch ist auch in diesem Stücke

wieder der satirisch-mokante Ton des Ganzen; zudem
tritt die eitle Selbstüberschätzung, die Vater Wieland
seinem Sohne vorhielt, hier klar zu Tage: trotz seiner

eigenen jämmerlichen Stümperei dünkt sich der Verfasser

des „IJcbhaliertheaters" über Kotzebue, Iffland und den

Romandiclitfr Lafontaine hoch erhaben, ja, er fiiiilt sich

sogar bemüssigt, sicii an Schiller's „Wallenstein" (einem

Lieblingswurke Kleist's!) zu reiben. Solche kleinliche

' Ausnahmen nur, wo der Name zweimal nnmittclhar
aufeinander steht; alsdann: Rodiigo. Ködrigo oder umgekehrt.

' Es ist doch sehr anffiillig, dass ich in diesem Tunkte
mit E. Schmidt (Deutsclie Literatnrzeitung 1!HK). No. It zu-
sammentreffe, ohne von ihm lucinHusst /u sein; meine Ueber-
einstiniiiiuiig mit ihm ist mir eist mehrere Wochen nach
Niederschrift dieser Rezension aufgefallen.

litterarische Bosheiten ä la Kotzebue entsprechen dem
Bild, das wir uns von Kleist machen, keineswegs. Ich

möchte auch hinweisen auf die Erwähnung eines Iff-

landischen Gastspiels (I, 1); das war eine Vorstellung,

welche Kleist, der den grossen Schauspieler nur von

Berlin her kannte, meilenfern liegen mnsste, um so näher

aber dem Weimarer Kinde Wieland, der wohl gar Gelegen-

heit gehabt hatte, 1796 oder 1798 den berühmten Gast

auf der heimatlichen Bühne zu bewundern. Es verdient

unter diesen Umständen Beachtung, dass grade er zehn

Jahre später im „Journal des Luxus" (Februar 1813)

einen Aufsatz über Iffland's Weimarer Gastspiel vom
Dezember 1812 schrieb.

Wie auffallend die Technik der beiden Komödien
derjenigen, die Kleist schon in der „Familie Schroffeit-

stein" gefunden hat, widerspricht, haben bereits meine

Vorgänger gezeigt, Ueber die Berührungen, die in dieser

Hinsicht sowohl wie rücksichtlich der Motive und des

Stils zwischen den „Lustspielen" und Wieland's späteren

Schriften staltfinden, verweise ich auf Geppert', da ich

nicht in der Lage gewesen bin, mir darüber ein Urteil

auf Grund eigener Anschauung zu bilden. Mir genügt

übrigens schon das, was ich aus eigener Kenntnis weiss,

um Wieland's Verfasserschaft ausser Zweifel zu setzen.

Aermlich genug für ihn sind die Stücke auf jeden Fall.

Jena. Rudolf Schlösser.

1) Friedrich Hebbel. Sämtliche Werke. Historisch-kritische

.\usgabe besorgt von Richard 5Iaria Werner. 1. Band.
Dramen I (18-H— 1847) .ludith. — (Jenovefa. — Der Diamant.
Berlin, B. Behr's Verlag (E. Bock) 1901. LVII. 49:1 .^. 8«.

2) Friedrich Hebbels Briefe. Unter Mitwirkung Fritz

Lemmermavers von Richard Maria Werner hrsg. Nachlese
in 2 Bänden. I. Bd. (1833-1852). Berlin (wie obeni IIKIO,

IX, 4.38 8. ; IL Bd. (1853—1863) nebst Nachträgen und einem
chronolosischen Verzeichnis sämtlicher Briefe Hebbels, ebda..

401 8. 8».

Friedrich Hebbel ist am 13. Dezember 1863 nach

langwieriger Krankheit gestorben, kaum fünfzig Jahre

alt, in voller Schaffensfreude, auf der Höhe seiner Lauf-

bahn. Seine Wirksamkeit fällt'vor allem in die vierziger

und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts, da der Weizen
des „jungen Deutschlands" blühte, einer zwergenhaften

Generation, mit der eine Reckengestalt, wie Hebbel, niemals

in eine innere Beziehung treten konnte. An Beifall

und Anerkennung, an Auszeiciinung und Huldigungen hat

es iiim in den letzten Jahren nicht gefehlt; aber er war

doch Seiner Zeit mit zu gewaltigen Schritten voraus-

geeilt, als dass die Mitwelt ihn hätte verstehen, würdigen,

lieben können. Allmählich verschwanden die Dramen
wieder von den Bühnen, auf denen sie anfangs bejubelt

worden waren, Neid und Verständnislosigkeit arbeiteten

daran, den Xamen des einsamen, grossen Menschen mit

der unerbittlichen künstlerischen Strenge, mit seinem

Hass gegen jede Phrase vergessen zu machen, bis vor

8 Jahren die Schriften „frei" wurden; durch die vielen

billigen Nachdrucke, die damals aufschössen, wuchs die

Vorher so beschränkte Hebbelgemeinde mehr und mehr,

die Bühnen erschlossen sich von neuem seinen Werken,
Zeitungen und Zeilschriften suchten ihr Verständnis zu

fördern. Inzwischen wuchs auch das Interesse für Hebbels

eigenartige, oft ungemein anziehende, bisweilen abstossende,

nirgends blendende, innner grosse Persönlichkeit, der

schon Emil Kuh in seiner zweibändigen, mit Kenntnis

' Wnkadinovic' .\ufsatz in der „liegenwart" ist mir im
Augenblick unzugäuglich.
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nml Hingabe, aber bisweilen auch mit nörgeliider Solinl-

iiieisterei gescliriebeneii Biographie ein Denkmal zu setzen

versiii'lit liatte. Viel weiter führten Bambergs ausge-

ziiclinete Veröffentlichungen der Tagebücher (1885—87)
1111,1 des Briefwechsels (1890—921, d.h. eines Teils des

gewaltigen autobiographischen Naclilasses, dessen Druck

Hibbel ausdrücklich gewünscht hatte. Umfängliche Brief-

]iackete aber waren noch zurückgehalten worden, voller

Aufschlüsse über die ästhetischen und sittlichen, religiösen

und politischen Anschauungen des Dichters, über die Ent-

. liungs- und Bühnengeschichte seiner Werke; dazu

iinnen die Vorarbeiten und Umarbeitungen zu seinen

llendeten, die Skizzen und Entwürfe zu seinen unaus-

_' titlirten Dichtungen, alles in allem ein Schatz, an dessen

llrbung der Wissenschaft unendlich viel gelegen sein

nmsste, zumal Hebbel in den Kreis des Universitäts-

tudiuni einbezogen war und Dissertationen verschiedener

li'ichtung bewiesen, wie eifrig man sieh in Kolleg und

> niinar mit seinen Werken beschäftigte. Eine unbedingt

\oliständige. historisch fortschreitende, auf dem gesamten,

w, it verstreuten Material aufgebaute, kritische Ausgabe
1. 1' Schriften und eine weitherzige Ausbreitung des bio-

iirrtpliischen Materials wurden von vielen Seiten diingend

begelirt. Diese Wünsche zu erfüllen hat sich E. M.

Werner in Lemberg. einer der gründlichsten Hebbelkenner,

zur Aufgabe gemacht.

Von Hebbels V.'erken liegt uns der erste Band vor;

er ist dem soeben verschiedenen Grossherzog Karl Alexander

von Sachsen, dem hochherzigen und verständnisvollen

Förd(rei' unsers Dichters gewidmet und biingt die drei

Jugenddiamen: „.Tudith", ..(lenovefa" und den „I'iamant".

Den saulieren, und soweit wir sehen, korrekten ' Text-

abdrücken gehen literarhistorische Einleitungen voraus,

die aus den Briefen und Tagebüchern die Entstehungs-

geschichte der Dramen aufhellen und das behandelte

dramatische Problem — denn ein solches strebt Hebbel

allenthalben zu lösen — scharf ins Auge fassen. Das
Schwierigste war wohl die Analyse der „.Juditlr' und

sie ist ausgezeichnet gelungen. Das mystische Element

des Dramas ist trefliich herausgearbeitet und nach Art

und Bedeutung bestimmt. Vor allem hat W. recht, wenn
er die weitverbreitete Auff'assung des Holofernes als eines

polternden, renomraistischen Gernegross nicht teilt; von

H.'s erstem Drama bis zu seinem Schvvanengesang, dem
^iiemetrius", dessen Vollendung sein früher Tod uns

weigerte, zieht sich eine Beilie von Heldengestalten, die

alle mehr oder weniger der Verkörperung des Hebberschen

Herrsciierideals dienen, das meist an der Figur des Ge-

waltmenschen verdeutlicht wird. Der Charakter wächst

mit Hebbels eigner Persönlichkeit, er macht den Wandel
Seiner politischen Anschauungen mit, ja das Streben nacli

typischer Ausgestaltung hat den Kandaules einen Teil

seiner frischen Xaivetat einbüsscn lassen. Den Schluss

dis Bandes bilden die „Ijcsarten und Anmerkungen",
iztere buchen z. B. im einzelnen die Berührungen mit

Ulli (Quellen, und weisen vor allem durch die sorgfältigste

Ausbeute der Tagebücher und Brii'fe das melirfaclie,

glciclizeitige Auftauchen verwandter ^'olslel!ungen und

Gedankenreihen nach. Man kann sicli einen zuverlässigeren

Kommentar nicht denken, als iiin hier der Dichter selbst

zu seinen Werken giebt. Sehr reichlich flössen die

Quellen für die Lesarten. Vor allem sind die „Theater-

• Doch sülltf wulil S. 21, '/,. 32 biuter „mehr'' ein Komma
sieben.

bearbeitungen" herangezogen, denn die ursprünglichen

Manuskripte der hier vereinigten Dramen, die s. Z. die

unglückliche Elise Lensing besass, scheinen unwider-

bringlich verloren zu sein. Hebbel hat ihnen später

nicht weiter nachgefragt, da er für die Gesamtausgabe

seiner Schriften, die er noch kurz vor seinem Tode be-

dachte, eine völlige Umarbeitung der Jugenddramen be-

absichtigte. Einige schwer datierbare Zettel scheinen

aus der Zeit zu stammen, da der Dichter seine „Judith"

wieder auf den Ambos legen wollte, vor allem, um das

religiöse Moment stärker zu betonen. Im übrigen wird

ja gerade diese neue Ausgabe dazu dienen, die Einzel-

forschung über das Eeifen und Fortleben der Hebbel'schen

Werke von neuem anzuregen.

Da wird dann die „Nachlese" der Briefe ein un-

gemein wichtiges Hilfsmittel sein. Man glaube ja nicht,

dass hier, wie in manchen Briefpublikationen der letzten

Jahre Schnitzelwerk vereinigt sei, das Bamberg bei jener

ersten Sammlung zurückgelegt hätte. Vielmehr können

wir uns hier erst recht genau mit H.'s Persönlichkeit

bekannt machen: denn er spricht allein (die Antworten

seiner Korrespondenten sind, im ganzen wohl .mit Recht,

fortgeblieben) und er spi-icht zu seinen Allervertrautesten,

ganz olfen und frei; ja, die Hauptzierde des Wei'kes

bilden die köstlichen Eeisebriefe des Dichters au seine

Gemahlin Christine, ein heiliges Vermächtnis, von dem
uns bisher nur geringfügige Proben geboten wurden,

und das sich nun in seiner ganzen Fülle für uns er-

schliesst. „Keuschheit der Seele" hat Hebbel einmal

vom Manne verlangt. Sie spricht aus jeder Zeile dieser

humor- und gemütvollen Briefe, die „das alte Nus" an

seinen „geliebten Pinscher" und an das „Titeile" zu

Hause richtet, wobei nicht einmal das geliebte Eich-

hörnchen vergessen wird, dem in den Nibelungen, wie

wir aus Bd. 1, S. 203 erfahren, ein Denkmal gesetzt ist.

Im ganzen betrachtet, ist die Sammlung von einem

unerschöpflichen Eeichtum, von dem sich hier kaum eine

Vorstellung geben liesse. Nur einiges Wenige sei heraus-

gehoben. Auf die Entstelningsgesciiichte der einzelnen

Dramen fällt vielfach neues Licht, auch die Erklärung,

besonders der „Judith", des „Herodes", des „Gyges" wird

gefördert. Leider recht dürftig ist das Ergebnis für die

„Nibelungen", die fast nur in bühnengeschichtlicher Hin-

sicht klarer gestellt werden. Laubes Ränkespiel gegen

Hebbel, Gutzkows und selbst Geibels ewiger Neid, Dingel-

stedts liöchst zweifelhafte Haltung in Weimar werden

beleuchtet. Vor allem liegen jetzt H.'s Beziehungen zum
Weimarischen Hofe klar vor unsern Augen; sie sind für

beide Teile ehrenvoll genug. Freilicii war H. Iciclit

verstimmt, wie er denn zu seinem grössten Mitstrebenden,

zu Otto Ludwig, kein Verhältnis gefunden hat (s. 11. 29.

291). Religiöse Fragen, an die H. in späteren Jahren,

seinem eigenen Geständnis nach, nicht mehr gern heran-

ging, sind besondeis in seinen Briefen an den Pfarrer

Luck in Wolfskehlen (vgl. II. 1.1.5. 149. 153, doch auch

I. 43. 70. 128) behandelt. Seine Stellung zur Politik,

zu den verschiedenen Wissensgebieten, zu hervorragenden

T'ersönlichkcifen, seine Auflassung über das Verhältnis

von Kunst und Leben (I. 30. 34. 52. 53. 119. 138.

153: II. 338), von Kunst und Sittlichkeit (bes. I. 43.

90. 134. 192, 407; II. 218), von Stotf und Gehalt (J.

245; IL 2111) H. V. a. empfängt vielfach neues Licht.

Zwei sehr wichtige Dokumente für die Entwickelung des

jungen Hebbel sind im ersten Bande mitgeteilt: die ge-

waltige Abrechnung mit Amalic Schoppe, S. 91 — 121
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nnd seine, für Brockhans bestimmte, aufschlussreiche

Selbstbiographie vom Jahre 1852, S. 409—425.
Von dem ganzen Gedankenreichtum dieser Briefe

könnte nnr ein vollständiges Sachregister eine rechte

Vorstellung geben, das auch die Tagebücher und die

früher veröflfentlichten, sowie die zahlreichen, noch un-

gedruckten Briefe umfassen müsste. Hotfentlich geht

auch des Herausgebers Wunsch einmal in Erfüllung,

„sämmtliche Briefe Hebbels neu drucken zu lassen, weil

er selbst im Plan zu der von ihm vorbereiteten Ausgabe
seiner Werke dies vorgesehen hatte". Eine treffliche

Vorarbeit dazu ist Werners , chronologisches Verzeichnis'

mit Angabe des Datums, der Adressaten und des etwaigen

Druckortes aller überhaupt bekannten Briefe Hebbels,

das den Anhang des Werkes bildet. So betrachten wir

denn die .Nachlese" nur als eine Abschlagszahlung auf

ein umfassendes Corpus aller biographischen Quellen-

schriften Friedrich Hebbels, aber auch so begrüssen wir

sie mit dankbarer Freude.

Würzbnrg. Eobert Petsch.

Georg Heeger, Die germanische Besiedlung der Vorder-
pfalz au der Hand der Ortsnamen. Progr. des Königl.
hnm. Gymnasiums zu Landau am Schlüsse des Schuljahres
1899/1900. Jlit einer Ortsnamenkarte.

Das Hauptergebnis dieser wirklich gediegenen Pro-

grammabhandlung ist die Gewinnung sicherer Etymologieen

für die Ortsnamen der Vorderpfalz. Die ältesten ur-

kundlich nachweisbaren Formen der Ortsnamen sind sorg-

fältig zusammengestellt und in kritischer Weise mit den

bei Förstemann stehenden Xamen verglichen oder an der

Hand des alid. mhd. Wörterbuchs betrachtet. Hypo-
thetisclie Personennamen, wie *Fisio (= Kürzung aus

Fiscolf) sub Fischliiiyen 6, *Kuuio (zum Stamme Chnod,
Koseform von Chodomar) sub Knöriugen 6, *Grind
sub Grünstitdt 22. sind durch die üblichen Sternchen

als solche gekennzeichnet; doch sollten die sub Göcklint/en

6, Freinsheim 10, Freimersheim 12, Knittelheim 1.3,

Colgenstei» 24 angeführten: Gakilo, Ga<jelo (zu Gako).
Frein {= Freidi)i, Fraiyin'^), Friniar, Cinitilo (zu

Chiiodo), Colitgo {= Col und Ugo, Hugo) ebenfalls als

erschlossene Formen ersichtlich sein.

Auf ein Zurückgehen auf vordeutsche Verhältnisse

in den vorkommenden Wortformen, namentlich keltische

Rudimente, hat H. verzichtet, wiewohl Morsch 32 (ahd.

Merisrhe, bei H. zu nd. marsch, Morast, gezogen) mit

Merzig (s. Marjaii, Keltische Ortsnamen in der Ehein-

provinz, II. Abt. 34) und Mertsch (ebenda) nebst dem
badischen Morsch, für das Krieger, Topogr. Wörterbuch
keine Etymologie bietet, auf kelt. Murciacuiu zu weisen

scheint, wie denn auch z. B. Qiieirhheiiii 16 nach Bac-
meister, aleni. Wanderungen 75, keltischen Beigeschmack
haben dürfte. Wir sind selbst weit entfernt der Keltomanie
zu liuldigen, dodi sollten die Personennamen in Fisch-
lingen ti, Wachenheim 11, Bürkheim 17, Er/jolzlieim

10, Gonheim 11, Oggersheim 10 — Orte, für die laut

Kai-te der „Mitteilungen des histor. Vereins der Pfalz'
XII teilweise sämtliche, teilweise fast alle 7 bezw. 8
Perioden kontinnierlicher Siedlung von der Steinzeit an
bis heute von der Altertumsforschung nachgewiesen sind

— inimeiliin auf die .Möglichkeit vorgermanischer Be-
nennung hin geprüft werden. Ein Eingehen auf ge-
nannte Karte hätte zudem Verf. noch zu manchem Ge-
siciitspunkt verhelfen können.

Zu beklagen ist, das H , der doch sonst auf dem

Gebiet der ilundartenforschung mit Erfolg tliätig ist.

uns die heutigen dialektischen Formen der Ortsnamen
fast gänzlich vorenthält. Gerade ein Vergleich der lunml-

artliehen Xamenforraen a.n{ -ingen, -heim, -ingheim.-hofe».

-inghofen mit den entsprechenden im rechtsrheinische!

Franken, wo z. B. mundartliche Doppelformen vorkommen,
wäre äusserst lehrreich gewesen.

Bei der Besprechung der strittigen Besiedlnngs-
frage der vorderpfalzischen Rheinebene stellt H. —
teilweise im Gegensatz zu Arnold, Schiber und Witte —
folgende Sätze auf, deren Möglichkeit zugegeben werden
kann, die jedoch bis zur Wahrscheinlichkeit oder Gewiss-

heit zu erhärten H. ausser Stande ist: die Orte auf

-ingen des vorderpfälzischen Gebietes seien alemannischeu

ürspi'ungs. Ihnen sei als ursprünglicher Personenbe-

zeichnung eine ältere Zeit zuzuschreiben als denen auf

-heim, die schon eine grössere Sesshaftigkeit voiaussetzea

und im Gegensatz zu den Sippengründungen der -ingen

eine Einzelperson scharf in den Vordergrund treten lassen.

Durch die genetivischen Personennamen, wie man sie in

den ältesten und deshalb echten -heim stets finde, werde
ein grundherrliches Verhältnis ausgedrückt. Die ober-

rheinischen -heim seien daher im Uegensatz zu Witte
als fränkische Herrensiedlungen — und nicht als aleni.

Baiierusiedlungen — zu betrachten. Den sekundären,

unechten -heim (z. B. Bornheim = Bninheim) seien die

Orte auf -igheim zuzuzählen (z. B. Obrigheim). Wenn
jedoch H. — wie Schiber — die igheim -Orte als das

Ergebnis einer Umnennung alter -ingen anffasst, scheint

er uns doch zu weit gegangen zu sein. Das Neben-
einander von -incheim nnd -ingen für ein und denselben

Ortsnamen in den Cod. Cod. — namentlich aus dem Cod.

Laur. sind dafür Beispiele beigebracht — könnte sich

doch leicht so erklären, dass ahd. -incheim bezw. -ing-

heini infolge Verstummung des h zu -ingeim, -ingem wurde
und von den Schreibern mit dem fast ähnlich lautenden

ahd. -ingen oft vei tauscht wurde, sodass die SchreibCorm-

Type Crothincheim > Croiingen und nach Analogie um-
gekehrt auch : Crotingin > Crothincheim entstehen konnte.

Die S. 16 angeführten heutigen offiziellen Ortsnanien-

formen Hettingen . Singen , Sickingen gegenüber
Hettincheim 775, Sigincheim 769 bezw. Sigingen 792,

Sickincheim 791 sind also nicht etwa als erhaltene

ursprüngliche Formen, sondern als wirkliche Ent-

sprechungen von ahd. Hettincheim > *Hetting{h)eim >
*Hettingem, *Hettingen > '*Hettigen, mundartlich Hettje

(in der offiz. Namensform mit wiederhergestelltem Nasal!

vgl. auch nachher unter Bottingen) aufzufassen. Ob das

S. 16 augeführte ahd. Tutinge (Cod. Fuld. No. 68,

VIII. Jahrg.) = Dittigheim a. d. Tauber ist, ist frag-

lich. Krieger hat es wohl deshalb auch nicht in sein

Topogr. Wörterbuch aufgenommen.

Auch die von Heeger S. 25 angeführte Parallele

zu ingen > ing(en) -f- heim, nämlich südbadisch-schwei-

zerisches ingen > ing{en)h<ifen, zerfällt in nichts, wenn
man die dafür angeführten Beispiele näher prüft. Die

heutigen offiz. Schreibungen Butting n < 070 Bodin-
chova (1052 Buttiknren nach Krieger), Dott Ingen <
854 Tottinchoca, Mundingen < 864 Mundinchooa,
Riimmingen < 764 Romaninchova , Zizingen < 820
Zezinghovun, 1185 Zezinchoven, 1366 Zetzikon sind

nicht etwa Ueberbleibsel alter -ingen — die früiiere ingen-

Form ist zudem nirgends belegt — sondern regelrechte

Entsprechungen von ahd. Bodinchova bezw. Bodinghoca,
Bodinghorun> . . Bodi{n)go(v)n > . . Bodigen (mund-
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artlich ->{fif, vgl. anch 1366 Zetzikon) mit wiederlier-

t;estelltem ng in der amtlichen Schreibform Boftingen^.

Bezüglich der !<'e(7g/-- Frage entfernt sich Verf. von

allen bisherigen Anschauungen. Er bringt ans den

Traditiones Wizenburgenses zum ersten Male eine Reihe

111 kundlicher Beleigpe bei, die in der Tliat für die spätere

Entstehung oder besser: Benennung der »vt'/e/'-Orte zu

sprechen scheinen. Er beweisst. dass um 700, also noch

in der urkundlichen Zeit, solche -iceiler in Menge ent-

standen sind, dass wir in vielen Fällen noch feststellen

kruinen, wer sie gegründet hat und von wem sie ihre

Namen erhalten haben ; ferner, dass nm jene Zeit die

\erbindung des Wortes u'iläri mit dem Personennamen
iiuch eine sehr lose war und dass dieser Personenname
mit dem Besitzer eines uiläri oft wechselte. Bemerkens-
wert ist die Ansicht H.'s, dass wiJCiri etwa: nach rö-

mischem Vorbilde aus Steinen errichtetes Herrschaftshans

liedente und sich mit -hausen anderer Gegenden decke.

|iie Orte mit -weiler werden infolge ihrer späten Ba-

li iinung nnd ihrer Lage im Gegensatz zu Witte und
t> ilweise auch zu Schiber nicht nur hinsichtlich ilirer

\ imengeber. sondern auch der Bevölkerung für deutschen

. (üänkischen) Ursprungs gehalten.

Wie weit die Heeger'schen Besiedlungstheorieen

als annehmbar zu betrachten oder abzuweisen sind, wird

erst eine Bearbeitung des ganzen Gebietes, in dem sich

die oben besprochenen Ortsnamentj'pen vorfinden, vor

allem eine Durchforschung des rechtsrheinisch liegenden

Badens zeigen, dessen Besiedlungsverhältnisse im grossen

nnd ganzen den pfälzischen ähnlich sein werden.

Ettlingen. Otto Heilig.

H. Logeinan, Faustus Notes. A Supplement to the com-
mentaries on Marluwe's .Trairicall Historv of P. Faustus'.
Oand, librairie .T. Viiylsteke 1898. VIII. "löö S. 8».

The English Fanst-Book of 1.592 edited with an introdnction
and notes In- H. Logeman. Ebda. UKX). XXII. 175 S. 8».

Wenn Shakespeare uns, wie Brandl küi-zlich schön

entwickelt hat (Liter. Echo Bä. III, Sp. 672 f.), als der

typische Vertreter der germanischen Hochrenaissance

gelten kann, so müssen wir in seinem wirkungskräftigsten

Vorgänger, in Christopher Marlowe, den Sohn des um-
stürzenden und tastenden Quattrocento sehen , der nach

neuen Stoft'en greift und sie, gleich wilden Ausgeburten

seiner leidenschaftlichen Phantasie, in neuen, klassischen

Formen vor nns hinstellt. Seine Pfadfinderrolle auf der

einen Seite, seine Znsamnientrefl'en mit Goethe in der

Behandlung der Faustsage auf der andern rechtfertigen

zur Genüge die eifrige Bemühung um das Verständnis,

wie um die kritische Herstellung seiner Werke. L.'s

eindringende Forschungen, die das Buch mit dem schlichten

Titel: „Faustus-notes" vereinigt, fördern die Literatur-

geschichte um ein gutes Stück. Die Hauptfrage war
lange gestellt. Die wichtigsten der im 17. Jahrhundert

erschienenen Ausgaben des Mariowischen Faustdramas

sind diejenigen vom .lalire 1604 und 1616 (bei L: A
und Bi, die in der trefflichen .Ausgabe von H. Brej'mann

(Englische Sprach- und Literaturdenkniale , hrsg. von

K. Vüllmöller, Heft 5) in Parallelabdruck wiedergegeben
sind. Es ist nun wichtig, zu wissen, ob die Ausgabe A
auf Marlowe selbst zurnckgelit und wie weit der Dichter

' .Ms weitere hi<Thor geliiirigc Beispiele seien ans Kriegers
Topogr. Wörterbuch genannt: TamritKien <i'lM Tuiitarincliovii.

8!H) Tuoiiirini/ti. 1H93 Tiinio'im/en. Wittlimicn --^ 874 Wiirintj-

Iwve. 1275 Wildlchon. 1286 Wettilimjen. 1481 Wittlilcon. 15(J0

Witlickcn.

an der, namentlich durch komische Scenen stark er-

weiterten Fassung B beteiligt sei. Die erste Frage wird

erörtert auf Grund sprachlicher und slilistischer Kriterien

(z. B. S. 18 über Wiederholungen bei Marlowe), gründ-

licher Analyse einzelner Versreihen, wobei viel für die

Interpretation abfällt (z. B. v. 870 tf., S. 79 f.), psycho-

logische Beobachtungen (über den Humor bei Marlowe,
S. 130 ff.), vor allem auch durch Revision des bio-

graphischen und zeitgeschichtlichen Materials. (Der im
Drama erwähnte jüdische Arzt Dr. Lopez ist eben nicht,

wie Dyce behauptet und mancher ihm nachgesprochen

hatte, erst nach Marlowes Tode berühmt geworden,

sondern schon in den 70 er und 80 er Jahren war er

wohlbekannt. S. 108 ff.) Mit Geist, doch nicht ohne

Schärfe geht L. mit seinen Vorgängern ins Gericht; aber

seiner ruhigen Bew'eisführung ist es gelungen, zu be-

weisen, dass M. der Verfasser des gesamten A-Textes
ist, oder wie L. bescheiden sagt: ..tliat we have as yet

not one positive proof that he was not'". Auch für die

Plusscenen in B hat L. die Mitarbeit M.'s zum mindesten

für einzelne Verse wahrscheinlich gemacht. Der grösste

Teil dieser späten Zusätze freilich ist fremde Arbeit.

Eine wichtige Frage war ferner noch diejenige nach

dem Verhältnis Marlowes zu seiner Quelle. Der älteste

bekannte Druck der deutschen Historie ist der des über-

zeugungstreuen protestantischen Verlegers J. Spies in

Frankfurt a. M. aus dem Jahre 1587 (Neudruck von

Braune, Halle 1878). Bald danach — wir wissen nicht

genau, in welchem Jahre — niuss, wie in einigen andern

Ländern, auch in England eine Uebersetzung des Buches

erschienen sein, das wohl seiner Zeit viel gelesen und

mehrfach aufgelegt ward, heut aber äusserst selten ge-

worden ist. Die Forschung war nur bisher auf den

Ittderlichen Abdruck des Werkes bei Thoms (Early English

Prose Romances, London, 2" ed. 1858) angewiesen, der

sich, obwohl ihm die älteste, erhaltene Ausgabe vom
Jahre 1592 (im Britischen Museum) bekannt war, einem

späteren, schlechteren Texte angeschlossen und noch da-

zu diesen modernisiert hatte. Unter den vielen Lese-

fehlern seiner Vorlage war keiner verhängnisvoller, als

die Verderbnis im „Reisekapitel" (S. 53): he came to

Trent. Da nun bei Marlowe, ganz wie im deutschen

Original the stately towne of Trier (A. v. 819 Brey-

mann) genannt wird, so glaubten ten Brink n. a. an-

nehmen zu müssen, dass der Dichter unmittelbar nach

dem etwa durch reisende Komödianten über den Kanal

gebrachten deutschen Texte gearbeitet habe, eine Meinung,

die, oft widerlegt, noch bis heut von verschiedenen weiter

verbreitet wird. Nun hat aber die Ausgabe von 1592

gar nicht Trent, sondern Treir, eine noch frühere mag
die richtige Form Trier gezeigt haben und die (Juellen-

frage ist erledigt. Im einzelnen hat dann das Verhältnis

M.'s zum Volksbuch durch L. vielfach neues Licht

empfangen. Mit seiner Entdeckung stieg natürlich der

literarhistorische Wert des englischen Buches und wir

sind L. dankbar für den genauen Abdruck, den er uns

soeben gesciienkt und reichlich mit Erklärungen und

Vergleichungen des deutschen und englischen Textes aus-

gestattet hat. Das war keine leichte Arbeit, denn der

englische Bearbeiter giebt durchaus keine sklavische

Uebersetzung, sondern verfährt ziemlich frei mit seiner

Vorlage; Zusammenfassungen und Verschiebungen fehlen

nicht, auch Zusätze laufen unter. Auf eine besonders

merkwürdige Erweiterung wenigstens sei noch hinge-

wiesen. In der Beschreibung der Stadt Würzbnrg (S. 63)

20
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findet sieb folgender Satz: At the foote of the Castle

(der Marienfeste) Stands a Chnrch (es ist ^yohl die S.

Bnrkliardskirclie gemeint), in the wliich tliere is an Alter,

wliere are ingraneu all the fonre Elements, and all the

Orders anJ degrees in Heanen, that any man of onder-

standing whosoeiier that hath a sight thereof, will say

that it is the artificiallest thing that euer he beheld.

Diese ganze Beschreibung fehlt bei Spies und ich kann
ihre Quelle so wenig bestimmen, als L. Ich habe an

zuständiger Stelle nachgefragt, aber keine Auskunft er-

halten können. Auch die wertvolle Arbeit von Wieland
über die Geschichte der Würzburger Bnrkbardnskirche

(Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und

Aschaffenburg XVI, 43 ff.) giebt keine Erklärung. Wie
man sieht, ist noch manches für das englische Faustbuch

zu tliun und L.'s Kommentar giebt vielfach wertvolle

Anregung.
Würzburg. Robert Petsch.

P. Sauerstein, Charles d' Orleans und die englische
Uebersetznng seiner Dichtungen. Festschrift zum ötlj.ihr.

.Tubiläum der Eealschule mit rrosymnasiura zu Eeiclienhach
i. V. 1899.

Erst verhältnismässig spät wurde man in Frankreich

auf einen Mann aufmerksam, der als Dichter später manch-
mal überschätzt, sehr oft aber auch unterschätzt wurde
— auf Charles d'OrUuns. Sauerstein giebt eine ein-

gehende Darstellung von Karls von Orleans Lebeusgang
und seinen Werken nach den bekannten Arbeiten von
Champollion-Figeac', Guichard-, Hericault^, Beaufils*,

Bullrich^ Die erste Ausgabe stammt aus dem .Jahre

l<so;3 und ist besorgt von Chalvet nach der unvoll-

ständigen Grenobler Handschrift. Karl von Orleans ist

als Dichter sehr verschieden beurteilt worden. Während
ihm Villemain (Cours de la litterature frangaise, p. 230 ff.)

das höchste Lob spendet, liat andererseits Francis Wey
(Histoire des revolutions du langage en France) eine sehr

geringe Meinung von des Herzogs Dichtertalent. Die

Poesie Karls umfasst eine grosse Anzahl von Balladen,

Rondeaux, Chansons u. s. w. Champollion-Figeac unter-

scheidet in den Dichtungen des Herzogs drei Perioden,

die .Jugendgedichte und Liebesgedichte, daiui die Gedichte

des Austritts aus dem Dienste Amours (la Despartie

d'Amours) und die Gedichte während seiner Gefangen-
schaft, drittens die Gedichte während des Aufenthaltes

des Dichters in Blois. Die zahlreichen Handschriften

weichen in der Reihenfolge der einzelnen Gedichte sehr

von einander ab, auch ist wegen des oft gleichen Inhaltes

derselben eine chronologische Anordnung schwer; aller-

dings stimmen in Bezug auf die erste Gruppe die besten

Handschriften bis auf geringe Abweichungen überein.

Am besten hat nach Campollion-Figeac eine chronologische

Reihenfolge die Grenobler Hs. eingehalten, welche noch
bei Lebzeiten des Herzogs von einem seiner Sekretäre,

Nicolas Astezan, geschrieben worden ist. Im übrigen

fasst der Verfasser bis S. 24 inkl. nur das zusammen,
was sonst schon über Karls von Orleans Leben und seine

Bezielinngen zu England gesagt worden ist. 8. 25 flg.

beginnt der Verfasser die Besprechung der englischen

' Lcs po^sics du duc Charles d'(UlC-ans. Paris 1842.
'' Po^sics de i'harles d'Orl^ans, Paris 1842.

' l'oesics completcs de Charles d'Orleans, Paris 1874. 2. vol..

2. Aufl. 1896.

* Ktude snr la vie et lcs po^sies de Charles d' Orleans.
Coutancos 18B1.

• fcber (.;harles d'Orleans. Berlin 1893.

üebersetzung der Gedichte Charles' d'Orleans mit der

Beschreibung der Handschrift Harl. 682 im British Musemii

und des Bruchstückes einer zweiten Handschrift, auf di'

Hausknecht in der Anglia, Bd. XMI (Neue Folge, Bd. \'

aufmerksam gemacht hat. Die Tabelle auf S 32 flg. zeigt,

für welche Dichtungen französische Originale zu finden

sind, und veranschaulicht zugleich die Verschiedenheit in

der Reihenfolge. Das Fehlen von Oi iginalen für engliscln

Gedichte, sowie andererseits das Fehlen englischer J^ebtr

Setzungen, sowie deren Aenderungen und Variationen,

sucht der Verfasser stets auf natürliihe Weise zu er-

klären und scheint mir oft das Richtige getroffen zu

haben. Dem Inhalte nach lassen sich auch in der

englischen üebersetzung drei Teile annehmen: der erste

Teil ist eine üebersetzung des „Poeme de la Prison".

der zweite umfasst eine Reihe von Chansons und Eondeaux.

für welche nur z. T. französische Vorlagen zu tiiultn

sind, der dritte Teil behandelt die neue Liebschaft des

Prinzen : alle dreiTeile sindjedoch durch Rahmendichtuiigeii

miteinander verbunden. In jeder Weise hat sich der

englische Dichter bemüht, den Zusammenhang durch Hin-

zufügen von Gedichten herzustellen oder durch andere

Anordnung zu verbessern. Auch auf die einzelnen Ge-

dichte erstreckt sich dieses Bestreben nach Vollständig-

keit. Im übrigen schliesst sich die englische üebersetzung

recht eng an ihr französisches Original an, meist ist

sie ganz wörtlich (vgl. die Proben S. 53 flg.). Auch in

der Form folgt der üebersetzer seiner französischen

Vorlage aufs genaueste: die Zahl der Verse und Strophen,

die Eeimstellung, das Geleit stimmen vollständig mit dem
Original überein. Die Verse in der englischen üeber-

setzung sind die in der nie. Poesie üblichen fünftaktigen,

doch sucht der üebersetzer immer, sich auch in der Form
seiner Vorlage möglichst zu nähern. Als Eigentümlich-

keit der englischen Üebersetzung erwähnt der Verfasser,

dass in zahlreichen Fällen die Allegorie zurückzutreten

scheint. Interessant ist es, dass der Herzog von Orleans

sich die englische Sprache in dem Masse aneignete, dass

er sie zu dichterischen Versuchen benutzen konnte. Diese

poetischen Versuche Karls in englischer Sprache sind in

einer Hs. der Bibliothek zu Carpentras enthalten. Proben

davon giebt der Verfasser S. 64 flg. Sauerstein kommt
am Ende seiner interessanten Studie zu dem Schluss,

dass der Verfasser der englischen üebersetzung ein

Engländer war, der vielleicht noch bei Lebzeiten des

Herzogs die üebersetzung anfertigte, und dass er zu

den Schülern Chaucers gehörte, dessen Einfluss unver-

kennbar ist.

Doberan i. M. ü. Glöde.

Dr. Carl Voretzsch. Einführung in das Stiidinui der
altt'ranzO.sischeu Sprache zum Silbstunterriclit fiir diu
Anfänger. Halle, Niemoyer 1!K»1. 1. Hd. der .f>:iiiuiilmig

kurzer Lehrbücher der romanischen Spraohon u. l.iteratunn".

Xn' u. 258 S. 80.

Was die Kritik an diesem Buche in erster Linie

zu würdigen liat, ist die Methode. Der Verf. sagt uns

selbst, welche Jluster er dabei im .Auge hatte. ..Ein

literarisches Vorbild hat sie an Zupit/.as bekannter und

beliebter .,Einführung in das Studium des Mittelhoch-

deutschen . . . Speziell fiir das Altt'ranzösisdie schwebten

mir als freilich unerreichtes Vorbild die Uebungeii vor,

mit denen seinerzeit . . . Prof. Dr. Fritz Neuniann, mich,

wie vorher und nachher so viele Humlerte von .lungern

der romanischen Philologie, in das Studium des Alt-

fraiizusischen eingeführt hat". J)er Zweck, den müiuUichen
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riiteniclit, so vvi'it das überhaupt niög-licli, zu ersetzen,

ist von Voretzscii in trefHicher Weise erreicht worden.

l»ie Wall) des zu Grunde gelegten Textes ist eine seiir

glückliche. Nädist dem Rolandslied, das durch die pä-

dagogische Bearbeitung von G. Paris vorweggenommen
war, eignet sich die Eeise Karls am vorzüglielisten zur

Einführung ins Altt'ranzösisclie. An der Hand der eisten

il Verse dieses Gedichts werden die wichtigsten Er-

xheinungen der altfianzösischen Grammatik zur Dar-

>tt'llnng gebraclit (S. 1 — 125). Zunächst immer wört-

liche Uebersetzung des einzelnen Verses, dann Besprechung

eines jeden Wortes mit Formulierung der Lautgesetze,

Analogien u. s. w., die sich an demselben bethätigt haben;

lleigabe von „weiteren Beispielen", die ebenfalls, wenn
irgend möglich, der Reise Karls entnommen wurden, um
die Einheitlichkeit des sprachlichen Materials nicht zu

dnrchbieclien; und endlich Hinweis auf die neufranzösische

Fiiim, sodass dem Leser die ganze Entwickelung vom
Latein bis auf die Gegenwart in jedem einzelnen Falle

zum Bevvusstsein kommt.

Man Sollte meinen, dass bei der zufälligen Wort-
folge des Textes ein planmässiges Aufsteigen vom Ein-

fachen zum Scliwierigen ausgeschlossen wäre. Aber
gerade hier bewährt sich das pädagogische Talent des

Verf., der mit kluger Oekonomie sich zunächst auf das

Nötigste beschränkt und eine andere Gelegenheit für

weitere .Ausführungen abwartet. Andererseits macht er

sich die Wortfolge des Textes zu Nutzen, um bereits

besprochene Fälle, wenn sie wiederkehren, durch kurze

Schlagworte und Verweise immer aufs Nene ins Gedächtnis

zu rnfen.

In dem Masse wie sicli nun die Zahl der gegebenen

Kegeln im Lauf der Lektüre häuft, wird sie auf der

anderen Seite reduzieit durcii Subsumierung unter all-

gemeinere Gesichtspunkte. Nachdem z. B. gelegentlich

des Wortes rliiff gezeigt ist, wie ein im franz. in den

Auslaut tretendes v zu /' wird, erfährt diese Regel

10 Seiten weiter hinten ihre Erweiterung und damit auch

ihre Erklärung gelegentlich des Wortes donf < de nnde:

,.Alle in den Auslaut tretenden stimmhaften Konsonanten

werden stimmlos". Auf das Sammeln des Materials folgt

unmittelbar das Ordnen, auf das Vergnügen des Lernens

die Freude des Verstehens. So gelangt man auf mühe-

los und unvermerkt ansteigendem Weg zu immer weiterem

und reicherem Gesichtsfeld. Diese Art der Einführung

in die historische Grammatik hat geradezu etwas

Spannendes.

Nachdem so die erste Tirade durchgesprochen ist,

wird Rückschau gehalten in einer „systematischen Ueber-

sicht über die bisher behandelten Lautgesetze" (2. Teil,

S. 12(5— 157) zunächst nach ihrer zeitlichen Aufeinander-

folge, sodann nach den Bedingungen, unter denen das

Lautgesetz in Kraft tiitt (A. Konsonanten im Anlaut,

Auslaut, zwischen Vokalen u. s. w.; B. Wesen und Arten

des Accents; C. Vokale unter dem Hauptton, Nebenton

und Scliwachton).

Der 3. Teil des Buches (S. 158—206) nimmt die

Lektüre wieder auf (Vers .32-258 und 802-8701, aber

jetzt in beschleunigtem 'J'empo. Es werden nur noch

auftällige Einzelheiten besprochen; und zwar nicht bloss

grannnatisclie, sondern auch sachliciie Fragen (über den

Weg Karls, über die l?i!schreibung des Tempels in

.Icrusaleni u. a.) kommen dabei zur Behandlung. Von
der 9. Tirade ab sind alle Erörterungen in .\iinierkungen

unter den Text vei wiesen. Die Lücke von Vers 258—802

wird durch eine Inhaltsanalyse gefüllt. In einem 4. Teile

(S. 207— 242) vereinigen sich die Zufallsfunde der Lektüre

noch einmal zu einer „systematischen Uebersicht", in

welcher der Lautstand, Formenstand und die syntaktischen

Verhältnisse der Karlsreise zusammengefasst werden.

Am Schluss ein Glossar und eine bibliographische Tabelle

der Spezialliteratur zu dem Gedicht. — Auch eine Be-

merkung über die metrische Form wii-d nicht vermisst,

und zwar hat sie Voretzsch nach dem 7. Verse einge-

schaltet, d. h. an einem Ort wo der Leser etwa stutzig

werden konnte, als er nach 6 Versen weiblicher Cäsur

nun zum ersten Male einen mit männlicher begegnet.

Der Anfänger, der Voretzsch's Buch durchgearbeitet

hat, wird als feste Grundlage ein abgeschlossenes und

organisches Wissen besitzen, mit dem er sich in der alt-

französischen Sprache anderer Zeiten und anderer Pro-

vinzen sehr rasch zurecht finden kann. — Gegen Einzel-

heiten Hesse sich wohl Manches einwenden. Als Neu-

mann'scher Schüler jüngsten Datums bin ich sogar in

der Lage eine Reihe von Punkten mit den Walfen

unseres gemeinsamen Meisters selbst zu bekämpfen', aber

ich glaube nicht, dass solche Einzelheiten für die Be-

urteilung des Werkes besonders schwer ins Gewicht

fallen und überlasse deren Ei'örterung berufeneren

Grammatikern. Methodologisch hat es Voretzsch jeden-

falls vorzüglich verstanden, die Vorteile des Neumann'schen

Unterrichtverfahrens auch weiteren Kreisen zu Gute

kommen zu lassen und hat sie in einem Buche festgelegt,

dem man eine stattliche Folge von Neuauflagen wünschen

und, wie ich glaube, auch prophezeien darf.

Heidelberg. Karl Vossler.

Gustaf Lene, Les substautifs postverbaux dans la

langue franeaise. Thise pour le doctorat, Upsala. Almqvist
et Wiksell, 1899, 146 S. 8».

In dieser Arbeit, die schon von vielen Seiten sehr

vorteilhaft besprochen worden ist, hat der Verfasser ein

bisher vernachlässigtes Kapitel der französischen Wort-

bildung einer gründliehen, scharfsinnigen und an Resultaten

reichen Behandlung unterworfen. Die postverbale Wort-

bildung ist zwar schon der Gegenstand einer Arbeit von

Egger gewesen, die jedoch schon ihi-es Alters wegen

nicht der iieutigen Wissenschaft genügen kann, und auch

in späteren Grammatiken und Artikeln ist dieser sprach-

liche Vorgang berührt, nirgends aber in völlig be-

friedigender Weise dargestellt worden.

Im ersten Abschnitte seiner Abhandlung, der die

Art dieser Bildungsweise und ihren Platz innerhalb der

romanischen Wortbildung untersucht , zeigt Verf. , dass

keiner der modernen französischen Grammatiker, Meyer-

Lübke ebensowenig wie Darmesteter, Brunot, Ayer oder

Etienne den postverbalen Substantiven den ihnen ge-

bührenden Platz im Systeme der romanischen Wort-

bildung gegeben haben. Meyer-Lübke hält diese Wörter

für Suffixbildungen, während die übrigen der genannten

Verfasser sie unter der Rubrik Uneigentliche Derivation

' Z. H. gleich am Anfang S. 9 Imhias > aivs kann nicht laut-

gesetzlirh sein vgl. nthln > (•«;/'• aber allerdings v.riii/iiiiii >
tfniti. S. 28 f. ist eine verschiedene Hehuiidlung der (iruppe ;//i /.u

unterscheiden, je nach dein sie vor oder narli dem .Vccont steht:

pu(jni<m > poh'i aber riynare > i-ener. conahtre etc. l'eber-

haupt glaube ich. hat \'oretzsch die Bedeutung des Accents

für die Entwicklung des Konsonantismus (S. 14ö) unterschätzt.

Vgl. noch (/(7!(i/ > ((/i'c i> de, «('(/Hfcc > «<;/(')> > !n\iiri' ">
sirrr aber xcijaimun > i/eioim, equtllem 1> eiul ; cdrcu > coi/i'

aber aviulua > aioL yarculti > jaiole
;
pkHca > place aber ra-

tiuiiem > raieon u. a.
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(Derivation impropre) mit anderen Arten der suffixlosen

Wortbildung-, wie Appellativa aus noniiua propria ab-

geleitet, Substantiva aus Adjektiva und Pronomina etc.

zusammenstellen , alles Wortbildungsweisen , die keine

Formveränderung mit sieb fübren , und die Lene unter

die Benennung Derirntion iivpropre subsumieren will.

Zu ihnen stellt er aber nicht die Postverbalia, die, wenn
sie auch nicht von französischem Standpunkte aus mit

Suffixen gebildet sind, doch immerhin eine veränderte

Form aufweisen.

Für diese Wörter ist es ein charakteristisches Merk-

mal, dass sie auf regressive Weise geschaffen worden

sind. Verben der ersten Konjugation nach Subst. zu

bilden, ist ein ganz gewöhnlicher Vorgang, z. B. chanter

< rhant. Aber im vorliegenden Falle bildet man das

Subst. nach dem Verbum: pleur < pleurer. Diese

Bildungsweise findet man auch in anderen Fällen {hnrripiler

< horripilation , lermouler < vermoiditre, sovnioler <
sonmolent etc.), aber nur in den postverbalen Sub-

stantiven ist sie in ausgedehntem Masse ziu' Anwendung
gekommen. Ihrer Art nach ist sie von proportionaler

Xatur. Man hatte Wortpaare wie chant — chanter.

saut — saiiter; nach ihrem Muster bildete man zu pleurer

ein pleur, zu accorder ein accord etc. Man hatte

parier — parteitre, man bildete zu vernwulure ein ver-

mnulcr. Die postverbale Bildung ist also in einem ge-

wissen Grade anomal, aber man darf sie nicht zu der

nneigeutlichcn Derivation rechnen. Andererseits darf

man nicht die eigentliche Derivatiun nur auf die Bildungen

mit Suffixen beschränken, sondern muss innerhalb der-

selben auch der regressiven Derivation, deren wichtigste

Art die postverbale Bildung ist, einen Platz anweisen.

Die postverbalen Substantiva können als verbale
Substantiva regressiver Formation definiert

werden.

Nachdem Lene also die preliminären Fragen in einer

nach unserer Meinung sehr glücklichen Weise erledigt

hat, widmet er den postverbalen Substantiven im Latein

ein kurzes Kapitel. Er konstatiert, dass diese Art von
Wortbildung im klassischen Latein sehr selten vorkommt
und häufiger erst in einer späteren vulgäilateinischen

Periode auftritt. Die Ursache dieses Verhältnisses sieht

er darin, dass erst in der genannten Zeit Wortpaare
existierten, die die fiir postverbale Bildungen erforder-

liche Proportion aufweisen. Und das war eine Folge
davon, dass die frequentaliven Verben immer mehr in

Gebrauch kamen, ja sogar die Funktion ihrer Stamm-
verben übernahmen: cantare trat an die Stelle von coture.

Saltare von salire etc. Da man nun auch von Participien

gebildete Verbalsubstantiva wie cantus, salttis in grosser

Jlenge besass, so war damit die Bedingung postverbaler

Proportionsbildung gegeben. Doch scheint diese Bildung
nur in den romanischen Sprachen lebendige Kraft ge-

wonnen zu haben.

Um zu einer Klassifikation der fraglichen Wort-
gruppe zu kommen, hat Verf. zunäclist aus den Texten
des 10. und II. Jahrhunderts alle Belege gesammelt.
Als sichei-e Beispiele erhält er so: acorde, adub, agait,

dir, raple, chari/e, ronoer.i, cri, cwnand, cunfort, declin,

deport, dot, diite, enchalz, esrhati'/e, escolie, esforz,
estais, e.ipleit, plaid, presse, quat, rer/ard, relef., repos,
reprore. repnire, siijuru, rol. Unter diesen Wörtern
fiiidi't sich eines, der Bedeutung nach isoliertes, eroute,

Welches ein Nomen ageiitis ist, während die übrigen alle

bis auf zwei Nomina actionis sind, riiese zwei, aduh

(Rüstung) und reh'f fUeberbleibsel) haben zwar konkrete

Bedeutung, mögen aber ursprünglich abstrakt gewesen
und, wie dies oft in späteren Perioden der Sprache der

Fall ist, konkret geworden sein. Dieser Uebergang ist

aber hier preliterär, was keineswegs befremden darf.

Also ein Nomen agentis gegen n e u n u n d z w a n z i g
Nomina actionis. Später haben die postverbalen Sub-

i

stantiva oft die Bedeutung von Nomina instrumenti,
die in vorstehendem Verzeichnis nicht vertreten ist. Sie

bildet die dritte Gruppe in der Einteilung, die der Verf.

auf Grund der Bedeutung gemacht hat. — In formeller

Hinsicht zeigt es sich, dass die Nomina actionis in zwei

Gruppen zerfallen, die eine mit End-f, die andere oline

solches. Zuweilen ist dieses e phonetischer Natur, z. B.

in escJiaii(/e, chanje. In acorde, presse aber ist dem
nicht so (auch die Formen acord, adres sind geläufig).

Hier beruht das e auf dem weiblichen Gesciilecht der

Wörter. Das Wort doute könnte gegen eine solche

Vermutung sprechen, es war aber, wie Verf. zeigt, aller

Wahrscheinlichkeit nach anfangs weiblich und hat erst

spät sein Geschlecht verändert. — Die postverbale Bildung

ist also von zweierlei Art: eine männliche, welche -e nur

in den Fällen bietet wo die Lautgesetze es fordein, eine

weibliche, die stets finales e bietet. — Für die Wahl
der Bildungsweise lässt sich nach der Meinung des Verf.'s

keine Eegel aufstellen, ebensowenig wie man sagen kann,

warum das Verbalsubstantiv eines Verburas mit dem
Suffixe -nieiit gebildet wii-d. während einem anderen ein

Substantiv mit -ance zur Seite steht. In dem oben ge-

gebenen Verzeichnis sind die weiblichen Postverbalia viel

weniger zahlreich als die männlichen. Es giebt deren

nur vier, während Maskulina dreiundzwanzig sind. Wenn
demnach im ältesten Französisch die männliche Bildungs-

weise überwog, so ändert sidi das Verhältnis allmählich

dahin, dass die weibliche Formation mehr und mehr be-

liebt wird, ja in der modernen Sprache vollständig ge-

siegt hat. Den ursprünglichen Maskulina zur Seite schafft

die Sprache entsprechende Feminina, die allmählich die

ersteren ans dem Gebrauch verdrängen, z. B. demaiid

:

deniaiide, reclaim -. rerlame. Der Grund, warum im

ältesten Französisch die Feminina so spärlich vorkommen,
ist nicht leicht zu finden. Als mitwirkenden Umstand
betrachtet der Verf., wie uns scheint mit Recht, die

Thatsache, dass die aus dem Latein geerbten weiblidien

Verbalsubstantiva nicht freqnentative, sondern einfache

Verben zur Seite hatten : faule -falloir, veiite - vendn,

perte-perdre, feiute-feiiidre, (jite-gisir etc. Solche Wort-
paare gaben also kein Muster für weitere Proportions-

bildungen ab, während dagegen der Fall chant-chanter

sehr zahlreich vertreten war. Verf. sohliesst dieses

Kapitel ab mit einem Schema seiner Einteilung der post-

verbalen Substantiva. Dieses Schema sieht, nach dem,

was wir im vorhergehenden gesagt haben, so aus: 1.

Nomina actionis a) Wörter männlicher Bildung b) Wörter
weiblicher Bildung. 2. Nomina agentis. 3. Nomina in-

strumenti. Jeder dieser Klassen widmet Verf. einen be-

sonderen Abschnitt.

Der Verfasser leitet das Kapitel der Nomina actionis

mit einer sehr interessanten Untersuchung über einige

wichtige Vorfragen ein, vor allem sucht er das Problem
der Entstehnngsweise der Postverbalia zu lösen. Er
gelangt zu demselben Resultat wie es schon Egger an-

gedeutet hat; nach dessen Ansicht die Postverbalia durcii

Apocope des Infinitivs gebildet sind, oder, wie sich Lene
ausdrückt, „par la substantification du radical de l'in-
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tiiiitif". Gegen diese Ansiclit haben sich bekanntlich

Diez, Parraesteter und Brnnot ausgesprochen. Sie halten

dafür, dass die Postverbalia ans dein Verbalstanim, wie

er Im Präs. Ind. auftritt, gebildet werden. Um seine

;\leinung zu begründen hat Lene zwei Wörter gewählt,

die a priori als sichere Stütze der entgegengesetzten

Jleinung anzusehen wären, veuil und deiiil. Diese Wörter
zeigen nicht nur den Vokal des Präsens, sondern auch

einen Staraniauslaut, den man nicht aus dem Inlinitiv

herleiten kann. Lene zeigt aber, dass die ursprünglichen

Formen zweifellos Vit/ {ruel) und dol {dnel) waren und

rrklärt, wie diese später mouilliertes / erhalten haben.

V.Y zeigt, dass immer, wenn das Präsens eine vom Inf.

\erschiedene Form hat, die postverbalen Substantiva dem
Inf. folgen. Das Verbalsubstantiv von aler ist ale nicht

Doise, das von trover ist truef nicht *truis etc. Dass

lue postverbalen Substantiva starken Vokal haben, ist

rine natürliche Folge des regelmässigen Vokalwechsels

zwischen stammbetonten und endungsbetonten Formen.
Trotz der sehr interessanten und an wertvollen

Einzelerklärungen reichen Darstellung des Verf.'s können

wir uns in diesem Punkte niclit seiner Ansicht an-

schliessen, teilen vielmehr die ^leinung, die G. Paris in

seiner Kritik der Arbeit Lenes (Rom. 1900, S. 441)

ausspricht und welche, wie oben gesagt, auch andere

Verfasser verteidigt haben. G. P. merkt gegen L. an,

dass er diese Ansicht allzu begrenzt gefasst habe. Es

liandelt sich nicht notwendig um den Präsensstamm, wie

er in der ersten Person Sing, erscheint, sondern im all-

gemeinen um die stammbetonten Formen. Die post-

verbalen Substantiva zeigen immer denselben Accent wie

die stammbetonten Formen des Paradigmas und in den

Fällen, wo die Accentverhältnisse verschiedene Stämme
geschaffen haben, den staiken Stamm. Das erklärt sich

nicht als Folge der „alternance vocalique". Man müsste

da für die Bildung der betreffenden Wörter eine Reflektion

voraussetzen, die ganz unannehmbar ist. Denkt man
aber an den betonten Stamm im allgemeinen, so erklären

sich deuil, veuil, tiiief etc. ohne weiteres. Was (de

betiifft, so darf man, mit G. P. darin einen Beweis sehen,

dass dieses Verbuni ur.^prünglich auch stammbetonte

Formen besass.

Zu den von G. P. gegebenen Gründen, die wir hier

angedeutet haben, wollen wir noch einen liinzufügen.

Warum nimmt die männliche Formation zu Gunsten der

Weiblichen vom 13. Jahrh. an schnell ab? Weil zu

dieser Zeit die e-losen Formen der ersten Konjugation

auf analogischem Wege schwinden. Als sie geschwunden

waren, hätte man zwar nach der alten Proportion rhatd-

chanter etc. neue Bildungen wie ameiid zu ametider,

vers zu verser sciiaffen können, die Sprache zog es aber

vor im Paradigma weiter existierende Formen zu wählen,

und daher hat man amende und verse etc. Natürlich

ist der vom Veif. angeführte phonetische Grund auch

von sehr grossem Gewicht.

Warum im einzelnen Fall in der ältesten Sprache

weibliche oder männliche Bildung vorgezogen worden

ist, das ist eine Frage, die nach unseier Ansicht für

jedes Wort zu untersuchen ist. In einem gewissen Grade

hängt es davon ab, welche Formen des Paradigmas am
meisten gebraucht waren, oft aber hat man es mit

analogischen .\ttraktionen zu thun.

Nadi einigen zutreffenden |)lionetischen Bemerkungen
j

gellt Verf. zur Aufzählung zuerst der männlichen, dann

der weiblichen Postverbalia über, wobei er sie nach i

Konjugationen verteilt und innerhalb jeder Konjugation

in alphabetischer Ordnung verzeichnet. Wo es erforder-

lich ist, begleitet Verf. das Wort mit erklärenden An-
merkungen. Wir haben gegen diese Tabellen keine Ein-

wendungen von Gewicht zu machen. Autoritäten wie

G. Paris und Tobler haben sich schon über sie lobend

ausgesprochen, und in den Kritiken der genannten Forscher

findet man die Bemerkungen zu denen sie Anlass geben.

Die zwei letzten Kapitel des Buches behandeln die

Nomina agentis und die Nomina instrumenta

Die ersteren, von denen wir schon in den ältesten

Denkmälern ein Beispiel, haute, gesehen haben, sind

nicht zahlreich. Ausser Sroufe nmfasst das Verzeichnis

des Verf.'s nur avise, cerche, crie, gnye, huche, regarde,

vedle. Die Nomina actionis haben niemals diese Be-

deutung, und man muss daher in dieser Gruppe eine be-

sondere Formation sehen, was übrigens auch aus ihrer

Form zu folgern ist, da sie immer, obgleich sie männ-

liche Personen bezeichnen, auf e enden. Zu bemerken

ist auch, dass, wo dem Nomen agentis ein Nomen actionis

zur Seite steht, dieser immer männliche Formation zeigt.

Diese Thatsachen sprechen zu Gunsten der Theorie Lenes,

dass diese Wörter einen anderen Ursprung als die Nomina
actionis haben, eine Theorie, die jedoch von Tobler und

Paris in Zweifel gezogen wird. Diese Gelehrten sehen

in den postverbalen Nomina agentis ursprüngliche Nomina
actionis, die durch Bedeutungsentwickelnng zu Noraina

agentis geworden sind. Nach der Ansicht Lenes sind

sie nach dem Muster einiger Wortpaare germanischen

Ursprunges, (/ayde- garder, gaife- gaitier, espie-espier

gebildet. Ist diese Ansicht richtig — und das .scheint

uns sehr möglich — so könnte man doch auch wenigstens

ein Wortpaar lateinischen Ursprunges, juge (judicum)-

Jiiger hinzufügen.

Die Nomina instrumenti, wie estampe, gratte,

pince etc. könnten vielleicht, sagt Verf., durch Bedeutungs-

erweiterung der Nomina actionis erklärt werden. Besser

aber, glaubt er, sei es, sie als durch Einflnss imperativischer

Zusammensetzungen wie prcsse-papier etc. entstanden zu

betrachten. Ohne solche Imperativkomposita hätte die

Sprache nie Postverbalia instrumentaler Bedeutung ge-

bildet. Auch ihre Form, die immer weiblich ist, spricht

zu Gunsten dieser Theorie.

Wie aus unserem Referate hervorgeht, habin wir

keine wesentlichen Einwendungen gegen die Arbeit Lenes

zu erheben, sehen vielmehr in ihr einen hervorragenden

Beitrag zur französischen Woitbildungslehre, Durch die

Ungunst der Umstände verhindert sie früher zu besprechen,

haben wir es doch nicht unterlassen wollen, die Leser

des Literaturblattes auf eine so bedeutende Arbeit auf-

merksam zu machen.

Upsala. Erik Staaff.

Miröio, iiroven^^alische Diclitnns von Frederi Mistral.
Dciitsrh von .\ui;ust HciM u eh. I 'ritte, neu durchgesehene
Auflage. Mit Mistrals liildnis. Berlin, Hertz i Hesser) UKK,).

XXVllI. 272 S. S».

Bertuchs Nachdichtung von Mistrals „Mireio" ist

gleich bei ihieni ersten Erscheinen 189.3 freudig begrüsst

und wegen der glücklichen Vereinigung der treuen An-

lehnung an das Original und der schönen dichterischen

Form von der Kritik mit Recht als ein Meisterwerk der

Uebersetzungskunst bezeichnet worden (vgl. Litbl. 1803,

.luli, Sp. 2.51 — 2.'j(i). (xleichwohl erscheint es mir be-

rechtigt, auf die kürzlich erschienene dritte Auflage an

dieser Stelle hinzuweisen, da sie sowohl im Texte selbst,
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als auch in den Zugaben bedeutende Aendernngen er-

fahren hat.

Zunächst ist Ed. Böhmers Einleitung auf dessen

Wunsch weggeblieben und durch eine auf die ilireio-

Dichtung bezügliche Vorbemerkung ersetzt worden, in

der Bertuch unter anderm die humorvolle Erzählung

Mistrals von seiner Baccalaureatsprüfung wiedergiebt,

die für des Dichters Eigenart so bezeichnend ist, und

ferner Bemerkungen über die Notwendigkeit des tra-

gischen Ausgangs der „Mireio", sowie die Nichtigkeit

der früher versuchten symbolischen Deutungen anknüpft.

Die Erläuterungen am Schlüsse des Buches sind

durch Zusätze bereichert; die 5 Strophen umfassende

„Abschweifung" des 6. Gesanges, die Anrufung der

Feliber, ist passenderweise in den Test aufgenommen,

während dieses Mal diekultnrgeschichtlich hochinteressanten

Strophen, welche die Schilderung der provenzalischen

Weihnachtsgebräuche enthalten, wie bei Mistral in den

Anmerkungen wiedergegeben sind. Im Namenver-
zeichnis (S. 267), das ebenfalls einige Zusätze er-

halten hat, möchte ich einen Irrtum berichtigen, der sich

auch im Texte (S. 12, Str. 5) findet: Marteffau als

Name für die Stadt, die vielmehr le Martigne, prov.

Marlegue üeisst, während jenes "Wort den Bewohner
bezeichnet. Die Aussprachebezeichnung der

Namen , sowie der Anhang der beiden ersten Auflagen

mit ausführlichen Lautbezeichnungen und Textproben in

phonetischer Umschrift ist in der vorliegenden Auflage

fortgeblieben und nur durch einige kurze Aufklärungen
in der Vorbemeikung ersetzt worden. In der That waren
sie zu einer Zeit, wo Koschwitz' Grammaire historique

de la langue des felibres noch nicht erschienen war,

manchem Komanisten eine wertvolle Zugabe, während sie

heute, zumal einem weiteren Leserkreise, für den doch

die Mireio -Dichtung in deutscher Form bestimmt ist,

entbehrlich sein mögen. Die Musiknoten zum Magali-

liede, das dieses Mal zum grösseren Teile in Bertuchs

eigener, statt der Böhmer'schen Fassung gegeben wird,

sind wieder an der betreffenden Stelle des dritten Ge-

sanges eingeschoben. Eine schöne Beigabe hat das

Buch in dem prächtigen Bilde des Dichters erhalten.

Was nun die Hauptsache, den Text des Ge-
dichtes, angeht, so ergiebt eine Vergleichung der

ganzen neuen mit der ersten Auflage, dass B. eifrig auf

die Vervollkommnung seines Werkes bedacht gewesen
ist, sei es um eine noch grössere Genauigkeit zu er-

zielen, oder um gewisse Unebenheiten des Versmasses zu

beseitigen. Besonders den meines Dafürhaltens früher

zu oft verwendeten anapästischeu Ehythmus in der 3. und
7. Langzeile hat B. dieses Mal vielfach durch den dem
Originale besser entsprechenden jambischen Gang ersetzt.

So sind Umwandlungen wie diese:

Und Vogelruf und Sang im weiten Marschengrund
iS. Kiä, Str. 3, V. 7.)

statt des früheren:

Inil der Drosseln Gesang in des Marschlandes (inind

sehr häufig. In gleichem Sinne möchte ich für den

letzten Vers auf S. 230:
Winkte sie mit der Hand hinaus ins offne Meer

die Aenderung:

Winkt' sie mit i li r o r Hand . . .

vorschlagen.

Wenn der lebhaftere Rhythmus an Stellen wie folgender

beibehalten ist, so erscheint dieses um des lautmalenden

Zweckes willen wohl angebracht:

Mit erschreckendem Schwung, wie ein trunkener Jlann.

L^nd er klammert entsetzt an das Steuer sich an.

i,S. 99. Str. .S. V. 3 und 7.)

Als Beispiel für eine Besserung behufs grösserer

Genauigkeit diene folgende Stelle:

Quand saubrieu

De t'estaca 'm^ lis enferri

E te metre i narro un ferri.

Coume se fai ä-n'-un gim^rri.

(Mireio V. 437—440.1

lautet in der 1. Auflage (S. 143, Str. 2):

Miisst' ich mit eigner Hand
Dieb fesseln, dich mit Kuten streichen:

Du sollst mir nicht von hinnen schleichen.

Du sollst mit ihm mir nicht entweichen.

in der 3. Auflage (S. 145, Str. 2) dagegen:

Müsst ich mit eigner Hand
Dich in die gleiche Fessel schnüren.
Die sonst nur biise Fohlen spüren.

Er soll dich nicht von hier entführen.

Eine eingehende Vergleichung des 5. Gesanges mit

dem Urtext hat mir die Schönheit der Uebertragnng

wieder deutlich vor Augen geführt. Man lese z. B. die

4. Str. von S. 97 nach:

Das C'rau-tlelände ruhte schweigend u. s. w.

Hie und da möchte ich sogar dem deutschen Ausdruck

vor dem provenzalischen den Vorzug geben. So finde

ich (S. 83, Str. 1, Z. 3)

,Die Sonne sank gemach*

prägnanter und schöner als

Lou soulfeu aviiS 'ncaro un pareu d'onro d'aut. —

Oder:
Vai-t'en escoundre ti boudougno.
Toun arrougan^o e ta vergougno

Au founs de ta Caraargo. au mitan de ti brau'.

(V. 348 ss.i

bei Bertuch (S. 97, Str. 3):

Geh deine Schande zu verstecken
Und lass die Beulen dir belecken

Von deinem Herdenvieh in der C'amargo lirund!

Hier zeigt in der 2. Z. der deutsche Text eineu treffenden

Zusatz.

An einigen wenigen Stellen kann ich dagegen in der

Aenderung der neuen Auflage keine Besserung erkennen,

z. B. S. 84, Str. 1; V, 8:

Ourrias ritt im lialopp von hinnen

statt des früheren

Der Ochsentreiber ritt von hinnen
(Ion toHcadou se rctournavo).

Warum ist S. 84, Str. 4: „Dem Unhold" gesetzt statt

„dem Treiber" (gardo-vaco)? — Warum ist S. 86,

Str. 3 „noch kiudlich an Gehahren" durch „mitheldiaihem

Gebühren" ersetzt (für lou calignalre nouveliiri)? —
Für die Worte

La chatouno
Lou pessugo. se curbo. e s'escapo en ris6nt (V, 147 s.)

ersclieint mir die frühere Lesart (A': S. 88, Str. 3):

Sie aber wehrt ihn ab, entschlüpft ihm flugs . . . und lacht

treffender als:

Sie aber ist entschlüpft und winkt ihm: Gute Xachtl
(A': S. 88, Str. 4.)

Für besserungsfähig halte ich auch noch folgende

Stellen aus dem 5. Gesang: Auf S. 87, Str. 3:

Ich. will, dass in der Crau bis morgen
Kein \'ogel mehr am Lehen, sorgen

Hesse sich wohl die Auslassung der Copula besser ver-

meiden. — S. 88, Str. 3, Z. 3: „Löst sich sacht" für
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..hicho en se foursent (V, 143) ist niclit sehr g-liicklich.

- S. 91, Str. 2, V. 2: „Ah oh dich der (= der Bart)

tor Strafe icchrte" entspricht dem Original nicht: Te
caiicardi coiinie uno gurbo (V, 219). — S. 91, Str. 4

von V. 3 ab ist ziemlich frei behandelt ; die Worte
Picon de man : lis fr tremolon

;

Soiito eli li caiau regolon. (V, 229)

sind nicht zum Ausdruck gelangt, wogegen hinzugefügt

wird:

Bist du auf einen Streich so sehr erpicht? . . .

Und nun mit grimmiger Gebärde . . .

]ii der Stelle V, 501: Souto Vaugo que li iiiaifrdro ht
las Bild der vom Haupte herabliängenden, schlamm-
rriefenden Algen niclit wiedergegeben. — S. 102, Str. 1

;

^^ 513: ist das Ve, pecuire, coume teste/un de tont

riiire in der Uebertragung verloren gegangen.

Docli dies sind alles Ausstellungen von wenig Be-

lang, die der Trefflichkeit des Bertnch'schen AVerkes

keinen Eintrag thuu können. Es sei daher dieses in

seinem neuesten Gewände auf das wärmste empfohlen.

Bremen. 0. Hennicke.

W. Meyer-Lübke, Gramraatica storico-comparata della
lingua italiana e dei dialetti toscani. Kidnzione e tra-

duzioni- ad uso degli studenti di lettcre per cura di Jlattco
Bartoli e (iiacomo Braun, l^'on aggiunte delf autore.

Tnrino, Loescher 1901. XVI u. 269 S. 8». (12 Lire).

Die bekannte „italienische Grammatik" Meyer-Lübke's

(Leipzig 189U) liat hier zwei sehr verständige und ge-

wissenhafte Bearbeiter gefunden, und aus dem gewichtigen

Buclie des deutschen Gelehrten ist eine handliche Scliul-

gramniatik für Studenten geworden ; aber ohne dass dabei

der strenge Geist und die feste Fügung des Originals

eine Einbusse erlitten hätten.

In den folgenden Punkten untersclieidet sich diese

Bearbeitung von ilirer Vorlage:

1) Alleaussertoskanisclien l)ialekte sind ausgeschieden,

um den Anfänger niclit zu verwirren.

2) Die Wortbildungslehre ist nicht aufgenommen,
weil sie, wie es im Vorwort heisst, durcli Meyer-Lübke
von einem Standpunkte aus dargestellt sei, der sich für

geborene Italiener nicht eigne. Dieser Standpunkt ist

der der Wortbedeutungslehre; es ist zufälliger Weise
gerade diejenige Art der Behandlung, von der 11. -L. S.2ß3
gesagt hat, dass sie dem xAusländer ganz besondere Schwie-

rigkeiten mache. Wenn sie sich nun aber für den Italiener

auch nicht eignet, wer soll uns da aus der Klemme helfen?

— Die Bearbeiter hätten besser getlian, sich nach einem

ehrlicheren Grunde umzusehen.

3) Archaisches und Toskanisch -dialektisches sowie

Literaturnachweise sind ans dem Zusammenhang herans-

gesiclitet und immer an dem Schluss der Paragraphen in

kleinem Drucke übersichtlich versammelt. Hin und wieder

ausführlicliere Einleitungen, andere Ueberscliriften, andere

Grnppiernng (docli die in Klammer beigefügten Para-

graphenzahlen des Originals ermöglichen es, sich jeder

Zeit an Jleyer-Lübke selbst zu wenden); ferner reichere

Verwendung tyjxigraphischer Unterscheidungszeichen, ge-

meinverständlichere Terminologie, zahlreiche llückver-

weisungen, übersichtlicher Index der behandelten Laute

und Formen, am Schlüsse ein vollständiges Lexikon aller

iMiührten Worte von etwa 25 enggediuckten Seiten, und
was dergleichen foimelle llilfsmittel sind, die den Ge-
hrauch zu praktischen Zwecken in dankenswertester Weise

irleichtern.

4) In einem Anhang (Aggiunte e Correzionij und

zum Teil auch in Fussnoten werden die wichtigsten Resul-

tate der neueren Forschung seit 1890 bis Ende 1900

nachgetragen. Einen Teil dieser Notizen nnd Berich-

tigungen hat M.-L. selber beigesteuert. Das Vorwort

der Uebersetzer endlicli kann zugleich als knappe Ueber-

sicht über die Geschichte der italienischen Philologie

unserer Tage und als Ratgeber für Anfänger dienen.

Man mnss sich mit der geschickten pädagogischen

Art der Bearbeitung durchaus einverstanden erklären und

darf das Buch in seiner so glücklich vollzogenen italie-

nischen Metamorphose auch auf deutschem Boden mit

Freuden willkommen heissen. Im Grunde bleibt es ja

doch ein deutsches Werk, und die bescheidenen Geleit-

worte, mit denen M.-L. seine romanische Grammatik in

die Welt schickte, mögen ihm nun selber wieder Früchte

bringen: „Of/ni nitovo avamanivnto ridonda in iniiwo

oiiore dei maestri die ci haniio aperto e spiitiialo la

via ardua e buona^'.

Es sei mir erlaubt, im Folgenden einige gering-

fügige Bemerkungen zu machen.

S. 13. Das Beispiel nwjto eignet sich wenig zum
Bew'eis für den Satz, dass franz. Lehnwörter, ähnlich wie

die lateinischen, ihr e und ö in italienischem Jlund zu q

und q erweitern, denn das o von inotto ist ja schon im

franz. geöffnet. Im Originale steht darum das Wort auch

nicht (§ 12).

S. 25. Das Etymon litcrat (resp. lucratur) zu

lögora scheint auch mir zweifelhaft. Würde nicht das

althochdeutsche locheron (durchlöchein) nach seiner Be-

deutung süwolil wie nach seiner Form sich besser em-

pfehlen? {lugoro in der Bedeutung: Köder hätte damit

natürlich nichts zu thun). Wir hätten hier das german.

kurze o aus urgerm. u (gotisch: Inkatt), das vermöge

des neutralen PUiralsufflxes -(/• (lochir) dazuhin noch

stark nach i( hinuberneigte und sehr wohl einem ital. o

entsprechen müsste. Auch die Erweichung des k {< cli)

zu '/ in vortoniger Stelhing i/icora > ngora) wäre dnrch-

aus regelmässig; ebenso die Eiureihnng der schwachen -ö-

Konjugation in die erste italienische. Das zweite o vor

r liesse sich leicht als Assimilation auffassen. — Wenn
man nun bedenkt, wie viele Kleidungs- nnd Waffenstücke

die Italiener vom Deutschen entlehnt haben (Schuh, Stiefel,

Handschuh u. s. w.), so wird man sich auch nicht wundern,

dass die Abnützung dieser Gegenstände mit einem Wort
derselben Abkunft bezeichnet wii-d. Die Vorstellung:

„Loch im Schuh", „Loch in der Hose" ist in dieser Form,

soviel ich weiss, allen romanischen Sprachen fremd. Ein

Italiener wird niemals sagen: hai le sc.arpe biicate, er

kennt nur scarpe sffondafe, rotte und — dank dem ger-

manischen N'achbar — lognre, logorute. Gleichfalls aufs

Germanische weist buco zurück, und der lateinische Ur-

sprung des franz. tron ist noch keineswegs gesichert.

S. 30. Den Diphthongen uo in uuofo (< tiaiito

nach D'Ovidiü) wäre ich geneigt, aus einer Kontamination

mit den endungsbetonten Formen zu erklären : nöto -'-

nutiiimo > nuoto — freilich ein beispielloser Fall!

S. 33. dito (i statt p) wird als ..Problema insoluto"'

bezeichnet, aber anf S. 106 bekommen wir den Schlüssel

des Geheimnisses in die Hand : digito > dejito (wie

plagitn > pinito) dann vermöge des /: dijito (vgl. ciVm

> ciglio, fumiglia etc.) und schliesslich : dito.

S. 37. illaei wii-d regelrecht zu Jini. Die Rück-

bildung zu lei ist Wohl dem Maskulinum liii zu verdanken.

Vgl. übrigens auch D'Ovidio, Grdrss. I, 511 über ähn-

liche Ivüc kbildungen.
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S. 42. In föga < furja lässt sich das offene o

selir wohl ans einer Kontamination mit fxio'-o erklären

{sfo(jf) = Hitzanssclilag:, sfogarsi = sich austoben). Es
bestehen ja auch in Toskana die Formen mit geschlossenem

neben den offenen.

Neben der von G. Paris gegebenen Erklärung zum
offenen o in nozze (novitiae) Iiabeu wir noch eine zweite

von Gröber (A. LL. IV, 1.34 nocieni).

S. 66. Der Diphthong in den eigentümlichen Formen
der sicilianischen Dichterschule : aiilore (olore) aunora
(honorat) caunosccre n. s. w. mnss nicht einmal dia-

lektisch sein. Es ist mir wahrscheinlicher, dass es .sich

hier einfach um eine latinisirende und provenzalisirende

Schreibergewohnheit handelt. So erklärt sich z. B. auch
das lange Standhalten der Form paraida als längst kein
iiu mehr gesprochen wurde (S. 53).

S. 73 f. In orecrhio und orezzo (< aurifi -a) statt

urecchio etc. wird die Erhaltung des o doch vielleicht

lautgesetzlich sein und zwar veranlasst durch das folgende r.

Wir haben dafür noch einige weitere Belege, wenn wir
auch von dem fremdwortliehen orifiamma, oricalco, oiura
u. a. absehen : orpello, orhaco und orbarcn aus lauri haca.
Andererseits freilich ist xrecchio in toskanischen Texten
belegt, und orhaco kann sehr wohl aus dem Süden im-

portiert sein.

S. 78 f. Die Erkläiung der vulgären Formen arren-
dere, arricordare u. s. w. scheint mir noch nicht er-

schöpfend. Durch eine Eeihe von JI.-L. im Original bei-

gebrachter Analoga ans den Dialekten ist es allerdings

wahrscheinlich giinacht, dass sich das n aus dem Stimm-
ton des / gebildet habe : ähnlich wie sich ein solches
aus l und iii im altbolognesischen entwickelte. Damit
ist aber erst das « erklärt, noch nicht die Gemination
des ;•, die doch wohl zur Annahme führt, dass ausserdem
Rccomposition mit der Präposition ad vorliegt. Beson-
ders in Toskana sind es vorzugsweise nur Verba, die von
diesem Piozess ergriöen werden. Das einzige ins Feld
gefüiirte Substantivnm arliquic für reliqnie erklärt sich

ebensogut aus dem vorgesetzten Artikel la. Nur in

südital. Mundarten düifte die Gemination dieses stimm-
haltigen ;• lautgesetzlicli sein. Vgl. die neapolit. Fntura
amarräijgio, sarra.

S. 93 f. Warum wird die Gemination nach dove,
qiKdche, contra nnd soprn von den Bearbeitern als un-
erklärt aufgeführt, nachdem sie M.-L. aus dem Satz-
rhythmus des Toskanischen abgeleitet hatte (dove vvä?)?
Wenn sie aber, wie sich vermuten lässt, damit nicht ein-

verstanden waren, so konnten sie ohne weiteres aus § 58
iiires Buches eine eigene Lösung finden : quäl die sia >
qtialchessiu, coidr''a colpo > cuntrnccolpo n. s. w. Auch
die Gemination nach dore Hesse sich zur Xot begreiflich

machen, wenn man von einem doc' e che? ausginge.
S. 100. Die femininen Substantiva auf -tade -fitde

und die Maskniina auf -lado machen Schwieligkeit. Ich
bin mit M.-L. der Ansicht, dass -cUe -dto und -cida die
lautgesetzlichen Formen darstellen, möchte aber die Dissi-
milation falc > tade tiefer begründen. Wir haben eine
ziemliche .Anzahl von Fällen, in welchen sich ein -*dute
nnd -"diile regelrecht ergeben musste : z. B. aetafem >
cddte (wie palrllo > pndella). Dazu kommen diejenigen
.Substantiva, in welclien derVortonvokal gestützt war *f(/s/«-

datc, 'acridale, *a.^pridii/e, *digiiilade u. s. w. Da-
neben bestand eine andere Reihe, deren erstes t vor Er-
weichung geschützt war: *beltale, ''bontate, *uuullatc
w. s. w. Aeiinlich mochte es sicii bei -tiile verhalten.

So war also von vorneherein das \'erhältnis der beiden t-t

aus dem Gleichgewicht geraten. Dazu kommen nun Sub-

stantiva wiefede, mercede nnd das gelelirte Suffix -ndinem.

Nun erst waren alle Bedingungen gegeben zu einem

dissimilatorischen .Ausgleich im Sinne t-d. — Bei con-

tado, pareidado, rescovado mögen Feminina wie con-

trnda, masnada mitgewirkt haben, nmsoraehr als der

Gedanke aus Femininum durch entsprechende Synonyma
weiblichen Geschlechts wach erhalten wurde [coidea,

parenfela).

S. 106 wird das doppelte r in dürre und irarrc

nicht erklärt. Lantgetetzlich können nnr fare und dire

sein, dürre und trarre haben sich an torre, pörre etc.

angeschlossen.

S. 113 möchte ich eine doppelte Behandlung der

Gruppe -br- unterscheiden, je nachdem sie vor oder nach

dem Hochton steht : fdbbro aber febrä'io, ebbro aber

ubriaco. Dafür spricht auch das Analogen von -pr- -.

söpra aber socerchio. Vielleicht auch: pAbblico aber

pnblicäre.

Bei Beurteilung der Doppelformen macchia-magUa

:

vegghio-ref/llo darf man nunmehr, wie mir scheint, einen

Mittelweg zwischen den von D'Ovidio und Ascoli im Arcli.

glott. XIII entwickelten Anschauungen einhalten. Sicher-

lich nicht alle Formen mit gl sind französischen Ur-

sprungs, wie D'Ovidio möchte. Wenn man nun aber

mit Ascoli ein voritalienisches -g'l- neben -c'l- ansetzt,

so wären damit nur die Eesnltate; »laccliia und magghiu
möglich gemacht. Unsere Doppelformen werden sich

also doch wohl erst in nachlateinischer Periode geformt

haben, als der Wandel glacie > ghiaccio zum Still-

stand gekommen war. Magl'ui wäre also streng ge-

nommen kein Erbwort, sondern ein gelehrtes Wort in

demselben Sinn wie etwa spalla nnd das franz. espalle

es sind. Der Wandel g'l > l wird vermutlich in die

gleiche Zeit fallen wie die Mouillirung des zu g er-

weichten (• placitit > jjlngitit > piajitit > piato.

S. 128 f. Eine genügende Einsicht in die Probleme

der Konsonantengeminatioii kauii nur auf der Basis eines

reichen mundartlichen Materials gewonnen werden. Was
eine scliriftsprachliche Grammatik hier bieten kann, muss

notwendiger Weise Stückwerk bleiben. Wir werden ihr

daraus gewiss keinen Vorwurf machen.

S. 147. Reste des lateinischen Genitivs haben wir

zweifellos auch in den italienischen Geschlechtsnamen

auf »; so lässt sich die Wendung ßglio, cusa Rossi u. a.

erklären, die dann später, als der Genitiv nicht mehr
verstanden wurde, zu Redensarten führte wie : in casa

il niedico, die M.-L. freilich anders auffasst, (Roman.
Syntax § 1 26). Dieser Genitiv der Eigennamen ist aller-

dings nicht erbwortlich, sowenig wie das französ. gent

paienor. er hat sich vorzugsweise in Aktenstücken fort-

gepflanzt: das hinderte ihn aber nicht, für die weitere

Entwicklung der Syntax fruchtbar zu werden.

S. 161. Die verschiedene Behandlung des c in den

Pluralformen: amicn-amici-awirhc, fuochi sta.n fiioci

u. s. w. lässt sich mit ganz wenigen .Ausnahmen auf ein

einziges gemeinsames Prinzip zurückführen: den häutigen

Gebrauch. DieFornien: aniici, tiemici, austriaci tveten

in der Mehrzahl sehr häutig anfand liaben darum störungs-

los den latein. Plural fortgesetzt. Die entsprechenden

Feminina sind aber viel seltener in der Vielzahl, der

alte Plural ging verloren und musste vom Singular aus

erst wieder neu gebildet werden ; daher Uebernahme des

stammauslautenden k- oder g vom Singular in den Plural:
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aniiche, nemirhe, auntriarlir. Ebenso sind fiiochi, hif/hi,

alberghi zienilicli selten im Verhältnis zn fuoco, higo,

alhergo. Der Feigenbaum wird in Italien immer nur ,

einzeln gepflanzt, niemals in Gesellscliaft wie Olive oder

Orange, daher vielleiclit : fico — fii'hi : ich möchte da-

mit aber die Erklärung il.-L.'s aus den alten und dia-

lektiscli belegten Pluralformen ficils, j'ocora, locora, la-

lOra nicht in Abrede stellen : doch wird der psychologische '

Grund dem lautlichen zu Hilfe gekommen sein.

Heidelberg. Karl Vossler.

J. D. M. Ford, The Cid Spanish Sibilants (Studiesand
Notes in Philology and Litirature Vlli. Published under the

Direction of the modern languatie departments of Harvard
Tuiversity. Boston. Ginn & Comp. 190i). 182 S. S«.

Hatte A. Horning in seiner Schrift über c vor e

und / im Romanischen einen ersten Versuch gemaclit, in

is gegenseitige Verhältnis der c und 2-Laute im Alt-

>panischen Klarheit zu bringen, und hatte Cuervo mit

iler ihm eigenen Gründlichkeit durch Anführung der

iTrammatikerzeugnisse in einem Artikel der Revue His-

panique II 1 die Frage weiter gefördert, so giebt Ford

iii dem vorliegenden Buche eine sorgfältige Sammlung
der Schreibungen der alten Texte, zieht noch weitere

Äusserungen von Grammatikern heran, verwendet die

Aljamiados und das Jüdisch spanische, und da er mit diesen

fleissigen «nd gründlichen Kenntnissen auch gute llethode

und den richtigen Blick für die Beurteilung sprachlicher

Probleme verbindet, so ist es ihm gelungen, die Frage

fast durchweg zum Abschluss zu bringen und eine Mono-
graphie zu liefern, die nach jeder Seite hin einen guten

Eindruck hinteiiässt.

Die Hanptresultate sind in Kürze die folgenden.
;

Lateinisch intervokalisches c vor e, i wird zu tönendem z.

i / wird unter allen Umständen zu tonlosem c, ti zwischen

Vokalen ebenfalls unter allen Umständen zn tönendem z,

nach Konsonanten zu tonlosem c. Zu der ersten Regel

ist kaum etwas zu bemerken. — Dass auce von *avice I

stamme, möchte ich allerdings nicht festhalten, da mir
I

Form und Bedeutung von *a»ire Bedenken erregen, bleibe l

vielmehr bei dem auch von Baist vorgeschlagenen apice

(s. Zs. VI 161, VIII 224). Zu streichen ist rezio, da :

das *reci(hi))i, das für den Konsonanten passte, für den
[

Vokal nicht geht und die Stütze, die ich in alb. reKethe

zu finden glaubte, nicht Stand hält, weil das albanesische

Wort r aus n bat, s. G. Mejer Etym. Wb. 373.

Mehr Schwierigkeit macht //. Ist z durch eine ge-

nügend grosse Zahl von Beispielen gesicliert, so begegnen

doch einige auffällige Ausnahmen. Zwar »lonraHo ist

nielit bedenklich, da die richtige lateinische Form Mut-
tkitium lautet. Aber poronn bleibt vorläufig unerklärt.

Während sodann rge zu rze ebenfalls gesichert ist,

sich übrigens ja im Provenzalischen wiederfindet, ist rz

ms rs und aus reg wohl abzuweisen. Für jenes liegt

ahnorzar aus aihnontare, füi- dieses arzon vor. Allein

Wenn auch das al vor aJmorzar auf arabische Vermitt-

lung schliessen lässt, so wäre damit doch das ; nicht

erklärt, und in einer Spraclie, die oso aus tirsus, coso

ans cursits sagt, ist almorzar sehr merkwürdig. Ich '

glanbe daher, dass nicht vom Verbnm sondern vom Sub-

"nntivuni auszugehen sei, und setze *udmorJivm an:

iie Bildung gegen die vom lateinischen Standpunkte aus

iiirhts einzuwenden ist. Ja ich würde noch lieber auf

(iniiordiu»! zurückgreifen, da im Altlateinischen ja ail

vor Labialen zu ar wird, hätte ich nur dafür im Ko-

nianischen sicherere Beispiele als abruzz. urlelü, arehhelü

'rammontare e coprire di cenere il fuoco' (Finaniore), das

nicht auf revelare sondern auf *arpehire für adrelare

zurückzufühien durch das gleich bedeutende campob. alatr.

ahbeld (Arcii. Glott. IV 148 X 169) nahegelegt wird. —
Arzon dürfte französisches Lehnwort sein, womit freilich

z noch nicht erklärt ist.

Eine andere Schwierigkeit bietet der Gegensatz
zwischen uqo aus ostium und congo/a aus aiigustia

und qitejar, wenn letzteres aus quaestuo-e (Baist), nicht

aus coaxare (Cornn) zu erklären ist. Konnte man, so

lange u<;o nur im Cid belegt war, an Entlehnung aus

Frankreich denken, so erwies sich diese Annahme als

hinfällig, nachdem Menendez Pidal altozano zutreffend

als ante ostianum gedeutet hatte (s. Rom. XXIX 336).

Nun ist zunächst zu beachten, dass portg. quei.rar und

congoxa nicht miteinander übereinstimmen , vielmehr

ersterem ein congoixa entsprechen würde. Man wird

also nicht wohl für beide dieselbe Grundlage ansetzen

wollen, sondern entweder qiieixar auf co^ixare zurück-

führen oder congoxa als Lehnwort fasseu. Im ersteren

Falle stehen sich im Spanischen nur noch nco und con-

goJ'X gegenüber, in letzterem uco und qtiejar: da nnn

das zweite aber nicht sicher ist, würde «fo das Feld

behaupten. In der Thal glaube ich, ist dem so, quejar
also von roaxare abzuleiten, congoja aus dem Kata-

lanisch-provenzalischen oder vielleicht ans dem Asturischen

entlehnt, wenigstens verzeichnet Menendez Pidal a. a. 0.

ast. antoxana.

Entschieden ablehnen würde ich nz aus ntL Von
den zwei Beispielen ist fromir etymologisch ganz dunkel,

hroiize ebenfalls, und jedenfalls zeigte letzteres auch im

italienischen hronzo tönendes z. Umgekehrt ist rc aus

-rdi auffällig. Hat der Verf. vergüenai glücklich durch

den Einfluss der Bildungen auf -eiitia, -antia erklärt,

nnd ist die Gleichung cardea -. garca auch sonst bedenk-

lich, so bleibt cerca, das mit der Annahme einer Ent-

lehnung aus ital. rerza (mit tönendem z) nicht erledigt

ist. Für orzuelo fehlen alte Formen, auf keinen Fall aber

kann man es als Lehnwort bezeichnen, vgl. rom. Gr. II

474 und npr. urzoii.

Die Quellen von asp. .r sind wesentlich einfacher.

Auch hier ist die Darstellung allseitig nnd zumeist be-

friedigend. Verraisst habe ich cejar. Bei nixinol

nnd viixel hätte betont werden sollen, dass beide Wörter
aus dem Katalanisch-provenzalischen stammen, wie ausser

der nnregelmässigen Behandlung des sf auch die Dar-

stellung des Tonvokals und der Auslaute zeigt. Auch
enojar möchte ich dahin weisen, eher als mit Baist an

Einfluss von ojo denken.

Wenn ich noch bemerke, dass auch der Entwicke-

lung der arabischen Laute volles Augenmerk geschenkt,

dass die weitere Umgestaltung vom Altspanischen zum
Neuspanisclien dargestellt wird, dass endlich die Aljami-

ados und die jüdischen Schreibungen noch besonders be-

rücksichtigt werden, so ist wohl der Wert der Arbeit

genügend hervorgehoben.

Wien. W. Mever-Lnbke.

O. Densnsiann, Histoire de In ]angue ronniaine. l.Bd.
Les origines. Paris, l.eroux l'Jol. XXXT. 128 S. 8».

Ein mutiges Buch — denn Mut braucht es fürwahr,

wenn ein Rumäne sicii als entschiedener Anhänger der

Rösler'schen Theorie vom Ursprung der Rumänen oder

also ihrer Einwanderung in die heutigen Wohnsit/.e auf-

tritt. Aber auch sonst eine tüchtige Leistung, in der
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man niclit zum mindesten anerlcennen nniss. dass der Veif.

dem, was die deutsche Forschung (wozu ich Miklosiehs

Arbeiten zu rechnen mir die Freiheit nehme) zur Er-

kenntnis rumänischer Sprachgeschichte beigetragen hat,

volles Eeclit zu teil werden lässt, was man nicht allen

seinen Landsleuten nachrühmen kann.

Die Einleitung giebt einen kurzen historischen Über-

blick über die rumänische Sprachwissenschaft, die einzel-

nen Forscher im ganzen gut und gerecht charakterisierend,

nur vielleicht gegen Philippide etwas voreingenonnnen.

Dann folgt ein erstes Kapitel 'apergu general la romani-

sation de la peniiisule balkanique', ein zweites 'l'ele-

ment autochtone', ein drittes 'le latin'. In verständiger,

nicht nach Originalität liaschender und sich dadurch in

leeren Hypothesen verlierender Weise, aber durchaus die

neueste Forschung berücksichtigend wird die Art und

Weise der Romanisierung und die Frage nach dem Ein-

fluss der Thraker, Daker, Illj'rer besprochen. Interes-

sant ist dabei die Zusammenstellung alles dessen, was
auch verständigere Forscher auf das Illyiische in der

Lautentwickelung, Formenbildung' und im Wortschatz zn-

rückgefülirt haben, interessant, weil es uns zeigt, dass

doch die Wissenschaft hier ganz bedeutende Fortschritte

gemacht hat. Wem würde es heute einfallen, rum. aricni

von erbuiceus statt von ericius herzuleiten und für den

Fall des }i ein vorrömisches Volk verantwoi tlich zu

machen? Dass der Verf. sehr ablehnend ist. versteht

sich bei seinem ruhigen Urteile von selbst.

Das dritte Kapitel urteilt zunächst verständig über

die verschiedenen Strömungen im Lateinischen, betont

den bäueiischen Cliaiakter der lateinischen Elemente des

Rumänischen (man denkt dabei unwillkürlich an Grau-

bünden, s. Aseoli, Arch. Glott. VII 409). giebt die sprach-

liche Ausbeute der im III. Bande des Corpus Inscriptio-

nuni Latinaruni enthaltenen Inschriften, die an sich in-

tei'essant doch, wie der Verf. hervorhebt, kaum etwas

spezifisches aufweist, und bespricht dann die Laute des

Ivateinischen, sofern sie in der für das Rumänische nötigen

Gestalt vom schulmässigen Latein abweichen. Natnr-

gemäss handelt es sich dabei fast ganz um bekannte und
schon oft besprochene Dinge, doch hat der Verf. duich

Herbeiziehung des Corpus glossarioruni und mancher erst

in den letzten Jahren verlässlich herausgegebener späterer

Texte für viele nicht oder schwach bezeugte Formen Be-

lege gebracht. Auch mit den Erklärungen wird man
zumeist einverstanden sein, so dass der Band namentlich

allen denen, die sich für die Geschichte des Rumänischen
interessieren ohne sich mit den anderen romanischen

Sprachen zu beschäftigen, also vor allem den Lands-

leuten des Verf. aufs wärmste empfohlen werden kann.

Ein paar Bemerkungen zu Einzelheiten mögen hier

noch folgen. Ein einfacher lapsus calami ist es, wenn
S. 70 gesagt wird : 'devant gti les voyelles resterent

breves, quoiqu'ellea avaient change leur ancienne quan-

tite et etaient devenues longues : dlgiins . . . etaient

prononces dlynvs .... avec ('. Natürlich muss es an-

fangs statt 'bri'Oes lieissen 'ourerfes'. Es wüi'de sich

empfehlen, wenn man von lateinisch-romanischen betonten

Vokalen handelt, das Klang- und das Dauerzeichen zu

setzen, also /frnim, d'igmts, nvirni, da nur daduich das

noch immer von manchen falsch aufgefasste Verliältnis

von Dauer und Klang riciitig zum Ausdruck kommt.
Fieilich sind ni(dit alle Druckereien darauf eingerichtet.

Gegen die Herleitung von codni aus (juadruDi

über lat. cudrum habe ich mich schon Zs. XXIV 149

ausgesprochen. Einigermassen gesichert ist qiiodrafus

statt qiiadratiis durch lateinische Belege, nicht aber

durch romanische Formen, denn dem einen friaul. Coroip

stehen so viele Curouge, Carohhio u. s. w. ans Quadni-
viiim gegenüber, dass man schwer an lat. codnirinm
glaubt ; aportg. roresma passt sehr gut in die im Por-

tugiesischen so stark ausgeprägte Labialisierung tonloser

Vokale, dass man es als speziell portugiesisch bezeichnen

muss. Aber selbst ;\'enn man für das Lateinische vortonig

qua zu CO annehmen wollte, bliebe doch die Schwierigkeit,

codru als proklitisches Wort zu rechtfertigen. Eine

andere Möglichkeit gebe ich als das was sie ist. Die

alte Gleichung jibzun quadrum lässt sich aufrecht er-

halten, wenn ntTrin achäischen Ursprungs ist (Bezzen-

berger in seinen Beiträgen XV, 254, vgl. Brugmann
Ber. d. säclis. Gesellsch. d. Wissensch. 1895, .38). Ge-

nauer als quadrum würde codruiii entsprechen, also die

Grundlage des rumänischen Wortes, quadrum wäre eine

Anbildung an die 4 Zahl. Sind nun freilieh die Ein-

wände, die Solmsen Zs. vergl. Sprachf. XXXIV 543
gegen die Nicht-Attizität von ntTQn erhebt, nicht ohne

weiteres abzulehnen, so würde sich andrerseits fragen,

ob nicht Dissimilation r:'ro« verhindert habe. Die Be-

schränkung auf das Rumänischalbaiiesische und das Vor-

kommen von y.6ö(ju\m Cyrillus- Glossar (C. Gl. L. II 351)

lassen es aber wahlscheinlicher erscheinen, dass eine

illyrisch-dalmatische Umgestaltung von quo zu rö vorliege.

Ein lateinisches strlla anzusetzen (S. 74) fehlt

jeder Grund. Der Verf., sonst Jlohl gegenüber so vor-

sichtig, hat sich diesmal durch einen Artikel täuschen

lassen, der zu den schlimmsten gehört. — Das vorbä mit

vorbi, voroDi zusammenzustellen sei und mit lat. Verla

nichts zu tliun habe, freut mich hier zu lesen , da icli

längst derselben Ansicht bin und deshalb verha roman.

Grannn. II 70 nicht angeführt, die Zusammengehörigkeit

von cori/'mitarum. rornaßd ebenda S. 225 angedeutet habe.

Ueber noru statt iinrus äussert sich Dens, nicht

klar. Er weist die Erklärung nach socra, soror ab,

verweist auf Bianchi Arch. Glott. XIII 198 und deutet

an, dass nach Sommer, Indog. Forsch. XI 326 uor- die

lautgesetzlieh zn erwartende, nurus eine sekundäre Form
sei. Mit dem letzteren brauchen wir uns vom roma-

nistischen Standpunkt aus niclit weiter zu befassen, die

Biancliische Erklärung aber scheint mir, obschon sie

de Bartholomaeis durch nurua im Codex Cavensis glaubt

stützen zu können (Arch. Gl. XV 124) unhaltbar. Aus
nurus soll nurua, noura, nuora entstanden sein. Aber
morphologisch ist nurua nicht unbedenklich ; für die An-
nahme, dass rn zu ur werde, fehlt jeder Anhaltspunkt

;

für den Wandel von nu zu uq erst recht, so dass also

die ganze Reihe völlig in der Luft steht.

Warum (S. 82) rum. compärare nicht auf coitijiararf

sondern auf comperarc beruhen soll, verstehe ich nicht.

Dass vortonig au zu o geworden sei, vermag ich

schwer zu glauben, obschon dadurch ja bis auf einen

gewissen Grad notare aus iiaufare gerettet werden

könnte. Aber ausser prov. uurclha sprechen auch ausel

und aucire dagegen und im Grunde nichts dafür.

Gegen die Annalinie, dass retuudus durch Ein-

mischung des Praefixes re entstanden sei (S. 92) möchte

ich doch daran erinnern, wie ich es seinerzeit schon

gegenüber 0. Keller gethan habe, dass dann die Ver-

schiebung bezw. der Schwund des i Schwierigkeit macht.

Auch von Seite der Bedeutung leuchtet mir die Sache

nicht sehr ein.
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Bnm. ztnä soll auf dtna beruhen (S. 102"). Hätte

aber (iTvi)ia etwas anderes ergeben?

Dass in jiivenis 'v n'avait qu'iiiie valeur grapliique',

ist gegenüber ital. giovane, afr. jnefyie, span. j'öi'en,

(ibw. iuven schwer anzunehmen.

Euni. ascuns zeigt nicht Bewahrung- des n von

iihsconsus (S. 109), vgl. ital. nascoso , afr. escous,

aprov. escos, sondern rumänische Xeueinfiilirung dieses

Konsonanten.

Viel CTewiclit wird (S. 112) auf (jnofi>r)ii.r statt

• otnrnix gelegt. Aber wenn die Form wiiklich richtig

ist (ich habe noch einige Zweifel, die ich nicht beheben

Kann), so verhält sich cofurnix dazu wie cocxs zu qiio-

://i(S, d. h. es ist die reguläre Weiterentwiekelung der

späteren Zeit. Uass sich mm. poftnüche daraus besser

1 iklären soll als aus cofurnix, begreife ich nicht, da

ipio zu po nicht annehmbar, das o übrigens auf alle

I-'älle merkwürdig bleibt. Und aspan. cuudernh zeigt

wiederum eine volksetj'mologische Umgestaltung, die bei

anlautend co ebenso gut möglich ist wie bei quo, vgl.

zu dem Worte Baist Rom. Forsch. I 142.

Falsch beurteilt ist (S. 117) laccio und Genossen.

Verf. meint, hiqueuf: sei in Anlehnung au calceua \\. s. w.

zu loreiis umgestaltet wurden. Thatsächlich handelt es

sich um lautliche Entwicklung: qiirn zu ciu, wie torgiieo

und das schon Grundr. I, 364 mit lakyu verglichene

execia der Appendix Probi zeigt.

Von vveitergreifender Wichtigkeit ist das über bcd-

neiim Gesagte (.S. 119). Ich hatte mich Zs. VIII 147,

rom. Gramm. I 409 begnügt, haneiim anzunehmen, mit

der stillschweigenden Voraussetzung, dass l vor n ge-

schwunden sei. Wenn Körting jetzt im Lat. Rom. Wb.^
dagegen einwendet, l hätte zu u werden müssen, so hat

er nicht bedacht, dass h palatal, das zu u werdende l

velar ist. Xun macht der Verf. darauf aufmerksam,

liass 1(1)1 im Rumänischen zu u wird, der Vertreter von

l'alneinii oder richtiger -a aber haie lautet. Es ist mög-

lich, dass Diez deshalb dem rumänischen Worte den

Ortsnamen Bajae zu gründe legt, was Körting auch in

der zweiten Auflage wiederholt, allein maz. Imite spricht

dagegen. Will man nicht auf slav. banja zurückgreifen,

Sil kommt man zur Ansicht, dass wie der Verf. lehrt,

l'diiiniiiii anzusetzen ist, d. h. dass vor dem iii l nicht

nliknliert, der Zeitraum, der zu seiner Artikulation nötig

war, aber nicht aufgegeben, sondern durcii n ausgefüllt

worden ist.

Der Fortsetzung des Werkes daif man mit Freude

entgegensehen.

Wien. W. Mej'er-Lübke.

N'ölkerpsycholosie. Eine Untersuchung der Entwirklungs-
gcsotzcvon ."-Sprache. Mvthns und Sitte von Wilhelm Wundt.
Erster Hand: Die Sprache. Krster Teil. Leipzig. W. Engel-

niann. IWKI, XV. (i2? ,S. «". y\. 14.

Nur einen Bruchteil seines geplanten Werkes hat

Wundt bis jetzt veiöft'entlicht, und doch welche Fülle

Von (iedanken und Anregungen tritt uns hier schon ent-

jigen! Gorade dieser erste Teil des Werkes über

Vidkerpsychologic intei-essiert auch den über das Zunächst-

llegendc hiiiausblickenden l'hilolugen. Hier wird der

weit ausgreifende Versuch gen;;iciit, eine Völkerpsycho-

logie auf (irund der Sprache anzubahnen. Was aber der

\erfasser unter \'ölkerpsychologie im t^egensatz zu Vor-

jiingorn versteht, ist in der Vorrede genügend entwickelt.

.Nicht darum kann es sich handeln die geistigen Eigen-

liimlirhkeiteii der «'inzelnen Rassen und Völker zu ana-

lysieren, — denn diese Aufgabe fällt im Grunde noch

in den Bereich der Indivldualpsychologie, — sondern es

kommt hier darauf an, die Phänomene geraeinsamen

Lebens ins Auge zn fassen und zu erklären, wobei frei-

lich die individuelle Psychologie oder Psycliophysik die

beste Hülfe leistet. Dass zur Behandlung dieses Problems

Wundt ganz besonders ausgerüstet war, wird niemand

bestreiten wollen; er hat es, soweit die Umstände ge-

statten, einer Lösung, oder w-enigstens einer annähernden

Lösung entgegen geführt.

Lehrreich ist zunächst ein Kapitel über die Aus-

drucksbeweguugen, welche — und zwar im Gegensatz

zu Herbert Spencer's physiologischer Theorie und teil-

weise auch zu Darwiu's Prinzip der zweckmässig asso-

ciierten Gewohnheiten, — auf ihr allgemeinstes psyclio-

physisches Prinzip zurückgeführt werden, Dinge, welche

der Verfasser schon in früheren Werken berührt hat,

aber doch hier mit spezieller Hinsicht auf die Sprache in

neuer luid vertiefter Form vorführt. Das zweite Kapitel,

ebenfalls ein für die Wesenserkenntnis der Sprache über-

aus wichtiges, behandelt die Geberdensprachc. Wie
Geberde zur Sprache werden kann, hat der Verfasser

trefflich im vierten Paragraidien des fünften Teils dieses

Kapitels erörtert, immer, wie natürlich, im Zusammenhang

mit der bekannten psychophysischen Theorie. Kap. III

geht dann auf eine Deutung des Ursprungs der Sprach-

lante ein, welche der im vorigen Kap. geäusserten über

die Natur der Geberden analog gehalten ist, freilich

aber auch, — ohne Schuld des Verfassers, vielmehr weil

uns zur Zeit ein tieferes Eindringen in ursprüngliche

Sprachzustände noch versagt ist, — manche Zweifel zu-

rücklässt. Fragen dieser Art werden auch in Zukunft

zu den schwierigsten gehören, an deren weiterer Auf-

hellung dem Sprachforscher ebenso wie dem Psychologen

und dem Naturforscher gelegen sein w-ird. In wichtigen

Ergebnissen, wie in dem im vierten Kap. l)etra<liteten

Lautwandel trifft Wundt, wie er auch anerkennt mit

Hermann Paul zusammen. Gerade hier bemerkt man

aber eine schärfere Fassung und Weiterbildung des

Problems. Während Paul von „Bewegungsgefühl" spricht,

sieht Wundt die Hauptursache des Lautwandels, ab-

weichend natürlich von früheren veralteten Ansichten, in

dem Einrtus der Kultur im weitesten Sinne. Ein llaupt-

ergebniss der geistigen Kultur liegt, wie er ausfühit, in

dem beschleuuigsten Redetempo, eine Ansiiht, an die er

in origineller Weise eine Hypothese der Lautverschiebung

knüpft, welche jedoch wohl um zu überzeugen noch

weiterer Untersuchung benötigt ist. In diesem Kap. werde«

auch associative Verändciungen der Sprache feinsinnig

erläutert, das, was man als Assimilation, Dissimilation,

Volksetymologie u. s. w. zu bezeichnen gewohnt ist.

Schliesslieli haben wir im fünften Kap., mit dem das Werk
vorläufig abbricht, eine anziehende Studie über Wort-

bildung, die freilich auch nur auf das zu Gebote stehende

historische Jlaterial eingehen kann und eine endgültige

Lösung dieses schwierigen Problems als aus dem Rahmen

der Wissenschaft herausfallend, ablehnen muss. Diese

letzteren Darlegungen erhalten besonderes Interesse durch

die dem Verfasser zu Gebote stehenden pathologischen

Kenntnisse. In sprachlicher Rücksicht stützt sich Wundt
im allgemeinen auf Ergebnisse der iudo-germanisclien

Gramatik, aber auch die romanische Sprachwissenschaft

ist gelegentlich. /.. B. bei Erörterung der Kompositions-

bildnngen, herangezogen worden. Diese kurze .Xnzeige

eines iuhaltreiclien uii-l lichtvollen Werkes dürfte genügen
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um anzudenten, dass man an ihm ebenso wenig wird vor-

übergelien können, wie an H. Paul's Prinzipien, von

dem es sich ja seiner granzen Anlage und Betrachtungs-

weise nach ebenso wie in vielen Einzelheiten unter-

scheidet. Das Werk wird namentlich dazu dienen gewisse

Einseitigkeiten der bisherigen Betrachtungsweisen aufzu-

heben und überhaupt zur Vertiefung unserer Auffassung

sprachlichen Lebens beizutragen.

Aberystwyth. W. Borsdorf.

Zeitschriften.

Die Neaeren Sprachen IX. 3: H. Klinghardt. Entwurf zu
einem Lehrplan für den franz. l'titerricht an Realgymnasien.
— E. Rohde. L'enseignement pratique du frani;ais et l'äru-

dition pure. — E. Sieper. Studien zu Longfellows Evangellne.
II. — 0. F. Schmidt, .Tahresbericht des Xeuphilolügischen
Vereins in Köln. — F. N. Finek. W. Ament. Die Entwicklung
von Sprechen und Denken beim Kinde. — K. Hörn, Rud.
Lehmann, Erziehung und Erzieher. — Fr. Bothe. Taco de
Beer und Dr. F. Leviticus. Der Unterricht in der deutschen
Sprache. — Ders.. Vogel, Lehrplan für den deutschen Unter-
richt in den latcinlosen Unterklassen der Dreikönigsschule
(Realg.ymnasium Dresden-N.). — B. Eggert. E. v. Sallwiirk,

Fünf Kapitel vom Erlernen fremder Sprachen. — H. Kling-
hardt. P. Wohlfeil. Der Kampf um die neusprachliclie
Unterrichtsmethode. — P. Xerrlich. A. Hemme. Was muss
der Gebildete vom (iriechischen wissenV — \V. Victor,
Dr. F. (iroscurth. Das Fremdwort in der lateirilosen Schule.

Modern Langnage Notes XVI, i'r. Scripture, Phonetic
notation. — Mc Ulumpha. Parallels between Shakespere's
Sonnets and a Midsuramer Xighfs Dream. — Walz. The
American Revolution and Gernian Literaturc. — Renne rt,
The 'Luzinda' of Lope de Vegas Sonnets. — Hulme, Herz-
fcld. An Old English Martyrology. — Gerber, Graef, Goethe
über seine Dichtungen. — Campbell. Bradshaw. On Southern
Poetry Prior to 186(1. — Hohlfeld. Winkler. Schillers

Wallenstein. — Flom. Larsen, Dansk-Xorsk-Engelsk Ordbog.
— Schinz. Doumic. Etudcs sur la litterature fram.aise. —
E. Meyer. Gi'illparzer und Rostand.

Pnblications of the Modern Language Association of
America \'ol. XVI. 2 : Morgan Calla w ay . .Tr.. The Appositive
l'articiple in Anglo-Saxon.

Zs. für vergl. Sprachforschung XXXVII. 2: (>. Lager-
erantz. Eine Wortgruppe bei Verrius Flaccus (Darin u. a.

eine neue Etymologie von ital. span. amhire).
Archirio per lo studio delle tradizioni popolaii XX. 1

;

G. Pitre. I)i una Sacra Rappresentazione in Monreale nel
17!):-). — (i. B. Marchesi. In Capitanata timpressioni di un
Folklorista). — S. Raccuglia. Proverbi e modi proverbiali
riguardanti persone c paesi di Sicilia. Cuntinuazione. — Usi
e Supcrstizioni nelle Scuole: I. In Russia. — (4. Amalfi.
.N'ovelline raccolte in Tegiano . prov. di Salerno. — .\Ib.

Lumbroso. Xote sul numero 13. — A. Balladoro. Impronte
maravigliose in Italia. CXVIII-CXXIV. — G. Widossich.
Letter« folkloriche al Dott. G. Pitrfe; L — L. Chibbaro,
Lc donne di Tnnisi. — A. Trotter, Canti popolari man-
tovani. Continuazione e fine. — Cesare Mnsatti. I

Gridi di Vcnezia. — Jl. Carmi. II dramma della Passione
ad nlicrammergau. Continuazione. — (i. Arenaprimo.
Dal »iiovedi al Venerdi Santo in Messina. — Vid \'nl<tic

Vukasüvicli. Vjcstice (Lc Streghe) presso gli Slavi nicri-

dionali. — G. Ferraro. Contrasti sardi del l.ogudoro. 1.

(ili ohi del marito. II. Gli ahi dclla mciglic. - Miscellanca:
(i. F. (Jirardi. Maramao. — II primo grau matrimunio del
secolo XX in Plangastels. Francia. ~ Supcrstizioni inglcsi
e scozzcsi sui vctri e sngli spccchi. - Usi nuziali dei Hoeri
nel Transwaal. II cadavere presso gli .Annamiti. — Rivista
Bihliogralica: (i. Pitrf'. Palladoro, Folk-lore veroncse : Xo-
vellinc. — Ders.. Savi- Lopez. Xani e Folletti. — Dcrs..
Mari. INr il Fcilk-Lcire della (iallura. — Ders.. Vcsnavcr,
Usi Costumi c Crcdciize del popolo di Portole. — Iiers..
Holland. Flore populaire.

Zs. für deutsches Altertum und deutsclie Literatur l.i. 3;
Wilnianns. .Mexanibr und Candace. — Dcrs.. Alexaudrr-
roman und Lanzelct. - Scliiin hach, Aus der St. I'aulir
Keimhihel. — Zwierzina. Mhd. Studien: 1 1. Wortstellunir
und Vers. 12. Der rührende Reim. -Steinmeyer. Klciiiii;-

keiten zu Eeinhart Fuchs. — Heusler, Siecke. Jlythol.

Briefe. — Much. Kier, Edictus Rotari. — Mogk. Heusler,

Zwei Isländcrgeschichten. — Seemüller. Sütterlin . Die
detitsche Sprache der Getrenwart. — Ries. Schiepek. Der
Satzbau der Egerländer Mundart. — Strecker. Althof. Das
Lippiflorium. — Strauch. Ullrich. Robinson und Kobin-
sonaden I. — Arnold. R. M Meyer, Die deutsche Literatur

des 19. .Tahrh. — ICöster, v. Laubmann und v. Scheffler,

Die Tagebücher des Grafen Platen. — Literaturnotizen:

Schröder. Woermann. Geschichte der Kunst aller Zeiten
und Völker I. — Kretschmer. Petsch. Formelhafte Schlüsse

im Volksmärchen. — Jellinek. Brückner, Charakteristik
der gerraan. Elemente im Italienischen. — Ders., Kurrel-
meyer, The bist, development of the type of the 1. pers.

plur. imp. in (ierman. — Steinmeyer. Schmidt. Histor.

Wörterbuch der elsäss. Jlundart. — Schröder, Neubauer,
Altdeutsche Idiotismen der Egerländer Mundart. — Ders.,
Saul. Ein Beitrag zum hessischen Idiotikon. — Förster,
Herzfeld. Xn old English martyrology. —Schröder. Bartsch-

Golther. Deutsche Liederdichter'. — Ders.. Pape. Hans v.

Sagan. — H. Fischer. Urban. Owenus und die deutschen
Epigrammatiker des XVII. .Tahrh. — Ders.. Imelmann, lionec

gratus eram tibi. — d. Hoffmann. Grundmann. Die geogr.

Quellen und Anschauungen in Herders 'Ideen zur Geschichte
der Menschheit'. — Walzel. t'astle. X. Lenaus sämmtl.
Werke. 2 Bde.

Zs. für deutsche Philologie XXXIII, 1: Fr. Kauffmann,
r£.VZA/P/ÄO^ gotice. —Ders.. Muspilli. — A. Koppitz.
Got. Wortstellung (Sclil.i. — W. Friedrich. Die Flexion

des Hauptworts in den heutigen deutschen Mundarten (Schi.».

— JI. H. .Tellinek. Theobald Hoeks Sprache und Heimat.
— Fr. Kauffmann. Singer, Die mhd. Schriftsprache. —
Fr. Panzer. Zwierzina. Beobachtungen zum Ecimgebrauch
Hartmanns und Wolframs; Singer. Bemerkungen zu Wolframs
Parzival. — H. Gering. Die ae. Waldere-Bruchstücke. hrsg.

von F. Holthausen. — H. Gering. Zum t'lermunter Runen-
kästchen. — R. Buchholz, Zur Strophenfolge in Ezzo's

Gesantr von den Wundern Christi.

Americana Germanica. Ed. by M. D. Learned. III. :!. 4:

F. (i. Schmidt. Syntax der Rieser Mundart. — Ch. B.

Wilson, The grammatical gender of English Words in

German. — D. B. Shumwag. Egestorff's translation of

Klopstock's Messias, eompared with other early translations.
— F. A. Wood, Germanic etymologies [germ. i^-a-. authi-,

iiedra-, bart-, darni-, yoOa-. bruiida-, slali-, sla<i- ; got. aiivisK'i,

hlaifs, us-liaiita, hugs, <ia-/tnitjan, swure; ahd. emmiz, trahar-

s'iuiii, Will, l'istu, flaijarOn, ftiz, tougan, sctnku, sw'tgin; an.

düsa; ags. hla'c. höh, hriol ; Schott, swats ; nhd. holpei-n\. —
W. Kurrelmeyer. ,T. Walther's 'Fourth group of Bible

translations'. — C. W. Prettyman, Goetbe's 'Vorklage'. —
.T. T. Hat fiel d und E. Hochbaum. The intluence of the

American revolution upon German literaturc. — C.W. East-
man. W. Hauffs 'Lirhtenstein'.

Zs. des Allgemeinen Detitschen Sprachvereins XVI. t>:

K. Scheffler, Bezeichnungen der verwandtschaftlichen Ver-

hältnisse zwischen den Eltern des Mannes und denen seiner

Frau.

Zs. für den deutschen Unterricht l.ö, .ö: A. Kopp. Die

Strophen .lohaun Christian (iünthers in systematischer Ueber-

sicht. — K. Müller, Lateinisch-Deutsch? — H. GlocI.
Vdlksetymologie in Familiennamen, besonders am Xieder-

rhcin. — Si]rechzimmer: Xo. 1: E. v. Komorzynski. Ein
\'orfahr des .Frcischütz*-Textes. — Xo. 2: W. Holzgracfe,
Drogue und Drogist. - No. 3: Meidel. Zu Zs. XIV, 4(5.") ff.

— K. Reuschel. K. Petsch. Formelhafte Schlüsse im Volks-

märchen. — XV. (5: R. Eickhiiff. Das Gesetz, betreffend

das Urheberrecht an Werken der Literatur u. s. w. — .\.

Kornfeld. Mundartliche Kigentümlichkeiten der Realschüler

in Römerstadt. — Rodenbusch. Dialektwörter aus der Um-
gegend von Kreuznach. — IL Twele. Ein Sänger des

Deutschtums im Elsass. — F. Wilhelm, Zur Geschichte

der Mord- und Sühnkreuze. — E. Steffen. Ein Beitrag

zur Eiläuteruug des Uhland"schen «iedichts Merlin der Wilde.
— Sprechzimmer: No. 1: E. Wülfing. Neue und seltene

Wörter und Wendungen. — No. 2: Ders.. .Wessen Herz
voll ist. dem läuft der ^lund über". — No. 3: Dcrs.. Schrauben-
muttern. — No. 4: Ders., Zu Ludwig Fränkels .Kleinen

Nachträgen-. Zs. 13. S. 693 Hg. — No. :^. IL Düntzer. Der
liöse (icist hinter (!retchcn in der Domscene des I. Teiles

des .Faust". — No. (i: Th. \'ogel. Woher stammt wohl das

Schlagwort der Nietzscheverehrer vom ..Leiden am Leben'

?
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— No. 7: Ad. Licliteiilield. Die Einleitiingsstrophe der
..Künstler". — Xo. 8: E. Wülfing. Der Schalter oder d as
Sclialtery — No. 9: I'ers.. Mussestunden oder MusestundenV
— No. 10: T'ers.. Srliiller und Moliere. — Xo. 11: H. Schnee k.

Zur Behandluncr des Volksliedes im Unterrichte: Die Lorelei.

Goethe-Jahrbuch XXIT: B. Suphan. Homerisches aus Goethes
Nachlass. — l)ers.. Gedanken über Freiheit und Gleichheit.
— JI. Hecker. Goethe und Karl Friedrich von Conta. 89
Briefe von (>. an v. l'onta. 15 Briefe von l'ontas an Goethe. —
L. Geiger. 5 Briefe Goethes 1790— 1819. — K. Koetschau.
(roethe-Blätter auf der Veste Koburg. — L. Geiger. Zum
Goethe -Zelter'schen Briefwechsel, mit Beiträgen von E. v.

Bamberg und P. Weizsäcker. — P. Bailleu, Königin Luise
in Weimar. — 0. Harnack. (ioethe und Lili Parthey. - Th.
('reizen ach. Goethe als Befreier. — V. Valentin. Goethes
Freimaurerei in seinen nichtfreimaurerischen Dichtnntren. —
M. ilorris. Mephistopheles. — E. Kilian. Eine Aufführung
lies Götz von Berlichingen nach der Originalausgabe von 1773.
— R. llildebrand. Aus Vorlesungen über (ioethe. Hrs;;.

von Julius Göbel. — Ad. Stern. Goethe und I)resden. II.

— W. Stieda. Goethe und die Porzellanfabrik zu Ilmenau.
— H. Funck. Zu Goethes Briefwechsel mit Lavat«r. — M.
Schlesinger. Clavigo in Wien. — F. Sintenis. Zum Erl-

könig. — Fr. Kahn. Zur ilignon- Ballade. — Alb. Leitz-
mann. Zur Achilleis. — Jul. Burghold. Goethes rhvthmische
Prosa. — H. Haupt, Zu Werther. — Th. Distel. Zum
ersten Drucke des Aufsatzes: ..Der Tänzerin Grab' 1812.
— H. Morsch, Goethe und Gerhart Hauptmann. — II. v.

Waldberg, Eine Goethe -Silhouette von 1784. — Chronik.
— Bibliogiaphie. — E. M. Jleyer, Goethe als Psycholog.
Festvortrag.

Chronik des Wiener Goethe - Vereins XV, 5-6: Arthur
Petak. Leber Goethes Palaeophron und Xeoterpe.

Taal en Letteren XI. 6: J. Koopmans, Vondel-Studieen
V : De immanente liefde. — E. A. Kollewijn. Verandering
van woordbetekenissen (Forts.). — X. A. Gramer. Mof.

Arkiv för Nordisk Filologi XVin. 1: S. Bugge. Flistad-

IndskTiften. — 0. Üestergren, Xägra fall av kasnsväksling
i fornsvänskan. — 0. v. Friesen. Om i/iibbc och r/ununa.

— Ders.. Gm näera fornvestnordiska vers. — H. K.
Fridriksson. Xokkrar athugasenidir um nokkur forn kva^di.
— A. B. Larsen. Anmälan av 'Hjalmar Falk ogAlfTorp:
Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling'. — E. A.

Kock. Anmälan av 'Gustaf Xeckel: Leber die altgermanischen
Relativsätze". — L. Larsson. Anmälan av "Katalog over de
(ildnorsk-islandske händskrifter i Det störe kongelige bibliotek

og i universitetsbiblioteket samt den arnamagUieanske Säm-
lings tillvsekst 1894— 1899, udgivet af Kommissionen fordet
arnamagnieanske legat". — A. Kock. Ytterligare om ordet
Ki-iVI. S. B., Eettelse.

Dania VIII. 2: (L Horneniann. Evaldske studier I—VI. —
I). Schoning, Forstavelsen Skrub-, — H. F. Feilberg.
Xogle uddrag af ieldre boger. — .1. Paludan. Skolen og
retskrivningen. — Sig. Müller. En note til Petter Bass.
— Ders., To noter til Holberg. — V. D.. En note til Peder
Paars. — Ders.. Forsigtighed er en borgmesterdyd. — Kr.
^^. Oberon. — ,J. Ottosen, ,.Mon " som verbum. — Kr. X.,

Ärbog for dansk Kulturhistorie 1!HJ<J. — Ders.. E. Eolland.
Flore populaire, Tome III, 1!KX).

Anglia. Beiblatt XII. 6: Koeppel, Dowden, Puritan and
.\nglican. .Stndies in Literature. — Sarrazin, Allen, Xotes
on the Bacon-Shakespearc (^uestion. — Ackermann, Sieper.

I.es Echecs amoureux. Eine altfranzös. Nachahmung des

Rosenromans u. ihre engl. Lebersetzung. — Heim. Friedrich.

W. Faleoner : The Shipwreck. a poem by a sailor. — M.
Fo erst er. Zu .Tohnson-Hechts Dialog-.\usgabe.— v. Westen

-

holtz. Nachträgliche Spähne zum Chaucer-Ciedenktage. —
Hartmann. Iias Englische auf der Berliner Schulconfcrenz
vom .luni VMl — Dorr. Wershoven. Zusammenhängende
Stücke zum I'ehersetzen ins Englische; Hauptregeln der

Engl. Syntax. — XII. 7: Pogatscher, Roeder, l>ie Familie
bei den .Angelsachsen I. Mann und Frau. — Eincnkel.
Stoffel. Intensives and Down-toners.— M.Förster. Phythian,
The Story of Art in the British Isles. — Schnabel, Life

and Letters of Thomas Henry Huxley. By bis son Leonard
Huxley. — Iiorr. Library of Contemporary Authors. With
Notes by C. Grondhoud and P. Hoorda; The (iruno Series.

L F. H. Bnrnett. Little Lord Fauntleroy. Annotated by L.

I'. IL Eykman and ('. J. Voostnian. — Klapperich. Nor-
man, Engl. Gramniar. — Ellinger. Krön. Euglish Letter

Writer: Cornford. Engl. Composition: Ascott K. Hope. Young
England. Für den Schnlgebrauch hrsg. von .1. Klapperich

;

Picturestiue and Industrial England. Für den Schulgebranch
ausgew. und hrsg. von Klapperich.

Archiv für lateinische Lexikogi-aphie und Grammatik
mit Einschluss des älteren Mittellateins. 12. Bd. 2 Heft

:

G. Landgraf. Das Defectivum 'odi' und sein Ersatz. —
— Ed. Wulff 1 in. Sprachliches zum Bellum Hispaniense.
— Ders.. Paricida. — G Helmreieh. Zu Gaelius Aurelianus.
— J. Cornu. Pnllus. Hahn. — Ed. Wölfflin. Die neue
Epitoma .\lexandri. — F. Skutsch. Grammatisch-lexikalische
Notizen. — J. E. Church jun.. Zur Phraseologie der lat.

Grabinschriften. — Meader-Wölfflin . Zur (beschichte der
Pronomina demonstrativa. I. — W. Heraeus. Die römische
Soldatensprache. — E. Wölfflin. Futidius. — (>. Hey.
,\mpla. — Miscclbn. — Literatur: (ilossographie. Lexiko-
graphie. (Grammatik. Metrik, Ausgaben. — Fr. Vollmer.
Bitte für den Thesaurus.

Zs. für romanische Philologie XXV. 4: P. Toldo. Etudes
sur la poesie burlesque frani.aise de la Renaissance (Forts.).

— H. .\. Rennert. Uebcr I.opc de Vegas El Castijo ^in

Vetigiinza. — El. Richter. Zur Syntax des rumänischen
Possessiv-Pronomens III. Person. — Ed. Wechssler. Be-
merliungen zu einer (ieschichte der französischen Helden-
sage. — J. Zeidler. Der Prosaroman Ysaye le Triste

iForts.). — H. Schuchardt. lat. tortu, taiinrum (zu Zs.

XXIV, 2507); xaivfiua. xo/!i/u/Jäv (?) xui(a; im Rumänischen;
franz. gukleau: franz buenf. i(/c7(e (Fischerspr.) ; ostit.toijua,

ital. voiantino (Fischerspr.) ; span. ca-arctc. port. C(i(areie

(Fischerspr.). — A. Horning, Franz. (/laisc. voges. brossei/.

— .1. Lirich, andarc, aller; A. engad. cupitz; Engad.
padimir.

Zs. für französ Sprache und Literatur XXIII, 4. 6: E.
Stengel, Fr. Wulff, La rythmicite de l'alexandrin fran(;ais.

— Ders.. F. Saran. Versuch über die Grundlagen der roman.
Rhythmik. — Ders., F. Saran. Zur roman. und deutschen
Rhythmik. — E. Herzog. Das altfranz. Martinsleben des

P^an Gatineau aus Tours. Neue nach der Handschrift re-

vidierte Ausgabe von W. Söderhjelm. — L. Brandin, Ph.

de Beanmanoir. foutumes de ßeauvaisis. p. p. Am. Salmon.
— M. .1. Minckwitz. Alain (hartier. Le (nrial, p. p. F.

Heuckenkamp. — Kiessmann. Mathurin R(?gnier. Macettc
(Satire XIII). publiee et commentee par F. Bruuot. P. Bloume.
L. Fourniols. (i. Peyr^, A. Weil. — E. Herzog. A. Bos.

Les doubles intinitifs en roman : ardoir, ardre : manoir. maindre

:

etc. — Ders.. Andr^ (i. Ott. Etüde sur les couleurs en vieux
francais. — Ders.. H. B. Romberg. L'idee de la duree par
rapport aux verbes et aux substantifs verbaux en francais

moderne. — G. Ebeling. Franz Meder. Erläuterungen zur
französ. Svntax. — L. Brand in, J. (üUieron et E. Edmont,
Atlas linguistique de la France. — Albr. Iiieterich. Stefan
Hock. Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der deutschen
Literatur. — W. Golther. (i. Paris. Poemes et legendes

du moyen äge. — Ders., Le roman de Tristan et Iseut,

traduit et restaure par .Joseph Bedier, — R. Mahrenholtz,
Emile Faguet, Histoire de la litterature frani;aise. I'epuis

le XVIIe siecle jusqu'ä nos jours. — Ders.. .1. .1. Weiss.
Moliere. — Ders.. ('. Preussner, Etüde sur les Pofsies di-

verses de .Tcan Racine. — Ders . K. Warmuth. Das religiös-

ethische Ideal Pascals. — Iiers., Fr. Ganser. Beiträge zur
Beurteilung des Verhältnisses von Victor Hugo zu Chateau-
briand.— Ders.. Xachgelassene Schriften des (Trafen(iobineau.

hrsg. von Ludw. Schemann. I: Alexandre le Macedonien.
— (;. Süpfle, (I. ITrich. Charles de Villers. — .1. Haas.
Eugene Rigal. Victor Hugo, poi'te ^pique. - E. Leitsmann,
K. Wchrmann. Wider die Jietliodenkünstelei im neusprach-
lichen Lnterricht. — Ders,. R. Baerwald. Neue und ebenere
Bahnen im fremdsprachlichen Lnterricht. — Eignet sich der

lnterricht im Sprechen und Schreiben fremder Sprachen für

die Schule? — Ders-.. .Johann Fetter. Lehrgang der franz.

Sprache. — Ders., .1. Fetter und Hud. .\lscher. Französ.
Schulgrammatik. — Ders., IL Breymann. Französ. Lehr-
und Lebungsbuch. — Ders.. Th. Link, (uammaire de Ke-
capitulation, — Ders., Bierbaum et Hubert. Abrege systema-
tique, — Ders.. Fernand Herbert, .\necdotes. — Ders.. S.

-Mge. Leitfaden für den ersten Unterricht im Französischen
(Lchrerausgabei. — Ders.. S. Alge. Lectures et Kxercices.
— Ders., K. Kühn, Französisches Lesebuch für .Anfänger.
— Ders.. K. Kühn. Franz. Lesebucli (Luterstufei. - Ders.,
R, Diehl, Franz, Uebuugsbuch, 1. Teil. — Ders., K. Kühn.
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Franz. Lesetinch. Jlittel- uiul Olkistnfe. — Ders.. O. Wendt.

Franz. Lese-. Lehr- und Uclningsbueli. Teil L — Ders., M.

.Toliannesson. Franz. lebuniislnuli. — r>ers.. Pannbeisser.

Küffncr und Offenmtiller. Franz Sprachlehre. — l>ers., A.

Ohlcrt. Lese- und Lehrbuch der franz. Sprache für höhere

Jlädchenschulen. — Ders.. Meta Weiss. Franz. (nammatilc

für Mädchen. IL Teil. — Ders.. Hubert H. Wingerath,

Franz. Lesebuch. — Ders.. A. v. Roden. Die Verwendung
von Bildern zu franz. und euirl. Sprecliübungen. — Ders.,

F. Herbert, LHabitation. — Ders.. Wilke-D^nervaud, An-
schauungsunterricht im Franziisischen. — Ders.. W. Kasten.

Erläuterung der Hülzel'schen Bilder ..Die Wohnuni;- und
„Vue de Paris". — Ders.. E. (ioerlich. Franz. Vokabularien.

V. Bändchen. — Ders.. G. Egli u. Ch. A. Rosse. Kommentar
zum 8. Heft von Orcll Füssli's Bildersaal für den Spracben-

unterricbt. — Ders., Bechtel und Glauser. Sammlung franz.

Aufsatzthemata, IL Teil. — Ders.. A. Rauscbmaier, Franz.

Vokabularium auf etymologischer Grundlage. — Ders.. H.

Bretschneider. Lectures et esercices francais. — Ders.. A.

Hille. System der logischen Beziehungen des franz. Verbs.
— A. Sturmfels. Schulbibliothek franz. und engl. Prosa-

schriften aus der neueren Zeit. hrsg. von Bahlsen u. Henges-
bach. 35.. 39. u. 4(1. Bändchen. — Ders., Pitt Press Series.

Boileau. l'art poetique. Edited by D. Xicbol Smith.— Ders..

Plan pittoresque de la ville de Paris. Hergestellt luiter

Aufsieht und nach Angabe des Prof. Dr. Rolfs. — Ders.,

Franz. und engl. Schulbibliothek, hrsg. von O. Dickmann:
E. Scribe. Le verre d'eau; E. Deschaumes, .Journal d"nn

lyc^cn: R. Deseze, Defense de Louis XVI prononcee a la

barre de la Convention nationale; E. Görlich. Geographie
de la France. — Ders., Franz. Erzählungsliteratur in neuen
Schulausgaben; l'ontes de Xoel; C'ontes et Xouvelles I; Fr.

Coppee, Pariser Skizzen und Erzählungen; Fr. Coppee. Aus-
gewählte Erzählungen : .Tules Sandeau, La Roche aux Mouettes

;

Emile Sonvestre. Au Bord du Lac : Em. Souvestre. Au t'oin

du Feu: .\ndre Theuriet. Ausgewählte Erzählungen ; Hebert-

Brunneniiinn. .lours d'epreuvo. — Ders.. Franz. Scbnileben

nach den neuen Schulausgaben: E. Desbeaux. Les trois petits

mousiiuetaires: La Vie de College en France; E. Deschaumes.
Journal d'un lyceen de 14 ans pendant le siege de Paris:

A. Laurie. ilenuiires d'un collegien; .V. Daudet. Le Petit

Chose — Ders., .1. Sandeau, Mademoiselle de la Seigliere.

— Ders, P. Lanfrey, Histoire de Xapoleon I'"'. Canipagne
de lS(Ni— 181J7. — Ders.. Sfgur. JIoscou et le Passage de

la Berezina. — Miszellen: K. Mahrenholtz. Hermann
Fritsche. — E. Stengel. Eine weitverbreitete Gcdanken-
einklridiiiig. — Xovitätenverzeiehnis.

Bulletin lies Parlers Normands V, 3 (Mai-.Tiini 1901): Ch.

G. de (in er. Flore populaire : Les noms des Baies de l'au-

bepiue epinense. du prunier epineux et de Vcigtantier dans
les parlers de la region de 'c'aen ä la Jler'. — Butet-
Haniel. Patois de la Region de Vire (6« liste). Le Sicutre,
Chanson de lAvoinc (en patois de Sanvicl. — P. Baudry,
.\dditi(ins au tilossaire du Patois Xormand du Bessin.

Gioriiale storico della letteratura italiana XXXVII. 2. 3
(= Fase. 110. Uli: Lnzi o-Renier, La coltura e le relazioni

letterarie d' Isabella d' Este Gonzaga. IL Le relazioni let-

terarie. 4. Gruppo veneto. — V. Kossi, Per la cronologia

e 11 teste dei dialoghi 'De poetis nostrorum temporum' di

Lilio Ciregorio (üraldi. — C. Salvioni, Lettcre di Tommaso
Grossi e di altri amici a Carlo Porta e del Porta a vari

amici. — E. Bertana, Pro e contro i romauzi ncl sette-

cento. — Rassegna bibliografica : Ild. Iiella (iiovanna,
Rassegna francesrana (.Vutori degli scritti di cui si discorre:

P. Sabatier: M. Faloci Pulignani; F. van Grtroy: S. Minoccbi;

E. U' .\le"Hcon). — E. Rostagno. The Isopo Laurenziano.
ed. by M. P. Brusli. — C. Vossler, Vita di Benvenuto
CcUini, per cura di Grazie Paoci. — Ant. Belloni. liartoli,

Fulvio Testi antore di prose c pocsie politicbe e delle Filiiipiche

;

Massano, La vita di Fulvio Testi. - P. Bellezza, Carteggio
fra A. Manzoni e A. Rosmini. ed. da Giulin Bonola. —
Bollettino bibliogratico : P. Eduardus .Vlinconiensis.
Sacruni commercium beati Francisci cum domina l'aupertate
(!'. ('.). - Gellio Cassi. Dell' intluenza dell' ascetismo
niedievale sulla Urica amorosa del 'dolcc Stil nuovo' (V. Ci.).

— Arte, scienza e fcde ai giorni di Dante. Conferenze
dantes<he (R.). — Pedern. Dante HM - G. Rizzaciisa,
],a roncnbina di Titonc antiro nel canto IX del l'urgaturio

(P. (i.l. - G. Zai^clietti, liriciide dantesche iG. Jl.). —
P. Des Brandes, Les faceties de Pogge Florentin. — Lod.
Carbone, Facezie, edite con prefazione da .\bd-El-Kader

Salza (K.i. — Nie. Di Lorenzo, Sul 'De partu Virginis' di

.lacopo Sannazaro (B. S.). — (raetano Digiacomo, La vita
e le opere di Antonio Beccadelli soprannominato il Panormita
(B. de Br.i, — .L Burckbardt. La civiltä del RinascinientO
in Italia . Traduz. Valbusa. Xuova edizione accresciuta per
cura di Giuseppe Hippel (R). — .1. A. Symonds. II

rinascimcnto in Italia. L'era dei tiranni. Piima versione
italiana di G. Iie la Feld (R.). — F. X. Kraus. Geschichte
der Christi. Kunst. IL 2 iR). — Eug. Donadoni. Di nno
sconosciuto poema eretico della seconda nietä -del Cinque-
cento iG. B.). — Dino Provenzal. 1 riformatori della bella

letteratura italiana CL. F.). — Giambatt. Marchesi, I ro-

nianzi delF abate Chiari (Em. B.'. — L. Anzoletti. Maria
Gaetana .\gnesi (R.). — X. D' .Ancona e (). Bacci. Manuale
della letteratura italiana. IV (L. P.i. — M. Clstcrmann.
La poesia dialettale in Friuli (Gi. 5t. 'i. — George Renard,
La metbode scientilique de l'histoire litteraire ((i. Ci.i. —

.

B. Croce. Tesi fondamentali di un' Estetica come scienza
deir espressione e linguistica generale (G. Gr.). — Annunzi
analitici: R. Fornaciari, Studi su Dante, — P. Toynbee,
Benvenuto da Imola and his connuentary on the 'Divina
Commedia'. — B. Sanvisenti. Sul poema di Uggeri il

Danese. — A. F. Reinhard, Die Quellen der Xerbonesi.

—

C.Cipolla, L'azione letteraria di Xiccolo V nel Rinascimcnto.
— Le laudi di Lucrezia de' Medici, edite da (iuglielmo

Volpi. — S. Rago, Bened. Menzim e le sue satire —
Raffa Garzia. l'n poeta in latino del settecento : Franc.
Carboni. — Ant. Fiammazzo, Xel XIV luglio MCM primo
centenario dalla morte di Lorenzo Mascberoni. — Gius.

Greppi, La Rivoluzione francese nel carteggio di uu osser-

vatore italiano. — E. Rasmussen, Giacomo Leopardi som
menneske. digter og taenker. — A. Serena. üli Epigoni
dei Ciranelleschi e le tragedie delF Alfieri. — M. Scherillo,
I Canti di Gi. Leopardi illustrati per le persone colte e per
le scuole. — M. Dotti. Delle derivazioni nei 'Promessi
Sposi' di A. Manzoni dei romanzi di W.Scott — M. Oster-
mann, II pensiero politico di G. P,. Xiccolini nclle tragedie

e nelle opere minori. con l'aggiuiita di sonetti c di lettere

inedite. — B. Spaventa. Scritti lilosofici. — .\. Balladoro.
P"olk-!ore veronese: Xovelline. — l'. Frittelli. Lorenzo
Pignotti favolista. — Pubblicazioni nuziali: Bazzi. Due
lettere di Tommaso Grossi. — A. Mancini, Codici savona-
roliani a Lucca. — B. Donati. Chiosa dantesca iPurg.
XXVII, 133). — Ces. Cimegotto. Due lettere inedite di

Francesco Dali" Ongaro. — (i. Zippel. Un umanista in

villa. — Dom. Orano, Due autografi inediti di Francesco
Filelfo. — Comunicazioni ed appnnti: V. Cian, l'n codice

del 'De Principatu' di Mario Salomoni. — G. Agnelli, II

cuorc di Vincenzo ^lonti.

(riornale storico della letteratura italiana Suppl. 4 : E.

Bertana, II teatro tragico del sec. XVIII prima dell' Al-

fieri.

Studi di letteratura italiana vol. 111: E. Proto. Sulla com-
posizione dei 'Trionti'. — X. Scarano. Xote dantesche: 1.

Percbe Dante non salva Virgilio: IL Come Dante salva Ca-

tone. — X. Zingarelli, I trattati di .\lbertano da Brescia

in dialetto veneziano. — E. Percopo, Biografia di .Xntonio

Oammelli. — G. Melodia, .\ffetti ed emozioni in T. Tasso.
— G. Zaccagnini. L'elemeuto satirico nei poemi eroico-

mici e burleschi italiani.

Rassegna crilica della letteratura italiana VI, 1-4: E.

Sännia. Gli spiriti dell' .Vntint'erno. - Enr. l'erito. Jl

'Dccameronc' nel'Filosofo' dl P. .\retino, — G. Fei. Damiani,
Intorno ai sonetti del Jlonti 'Sulla Jforte di (iliida', — Ke-
censioni: .Vnt. Jledin, Vigo, Le Danze niacabre in Italia.

2" ed. — .\ndr. Moschetti. l'iccioni, Studi c ricerche in-

torno a (i, Baretti. — .\nt. Medin. Mantovani, 11 poeta
soldato : I. Xievo. — Bolbtino bibliogratico : (i. Rua. l'oeti

della Corte di C. Emanuele I di Savoia; F. Bartoli, F. Testi

antore di prose e poesie politiche (P. 1'. Parrella). — II cod.

delle 'Rime* di V. Colonna. ediz. D. Tordi iG. UosalbaV —
A, Ccccon, Di X. Villani e delle sue opere (ti. ZaccagniniV
— (L Paseoli. ."^otto il velame (X. VaccalnzzoV — (i. Na-
tali, La mente e 1' anima di G. Parini (G. Gentile). — F.

De (iaudenzi. Studio psico-patologico sopra T. Tasso. ((i.

Melodiai.
Rasse;i;na biblioja^raflca della letteratura italiana IX, L

2: \. Belloni, .\ projiosito di alcnni' uotizie sul leatro :i

Critna nei sec. XV e XVII. IX. ;i. 4: K. Picot, Gli Ultimi

anui di G. B, Andreiui in Fraucia. — A, Xeri, L' Algarotti

j 'Versi sciolti di tre eccellenti autori'.
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Revne Hispaniqiie 23. 24 : Chartes de 1' Eglise de Valpnesta
du IX« au XI«' siede, publ. par L. Barrau-lühigo. - F.

Ad. l'uelho. De algumas tradii;oes de Hispanha e Portugal

a proposito de iV?««//»/;«;'. — K. Foulehe-Delbosc, Xote
sur trois manuscrits des reuvres poetiques de (iöngoia. —
Varia: L. P.arrau- Dill igo. A pvopos des 'Origincs du
myanme de Xavarre". — A. de Circourt. Les dcux femmes
de Fernandoz de Portocarrero. — R. Foulche- Delliosc,
llujas akalde ma\-or. - .1. Fitzmaurice- Kelly, I'fin l,Uii-

xote in (iujerati and Japanese. — Comptes Eendus ; E.
Menendez Pidal. Stein. Untersuchungen über die Pro-
vitIuos niorales von Saiitob de Carrion. — K. FoulchiJ-
lielbosc. Homenaje a la memoria de don .Tuan >[el6ndez-

\'aldOs restanrador y principe de la poesia castcllana . . . per
öu sobrino don IJogelio T. de la Gandara Melendez-Valdes
Leon Amaya de Toro (jonzillez de Bernedo y Criado. — H.
Gabrielli. A. Gonzalez. La inmoralidad del teatro moderno.
— R. Foulehe-Delbosc Bulletin Hispanique. Bordeaux.
— Ders.. Leop. Eins, Bibliografia eritica de las obras de
Sliguel de l'crvantes Saavedra. — Ders., La Celestina por
Fernando de Eöjas. t'onforme ;i la edicion de Valencia de
l.')14. Eeproduccion de la de Salamanca de 1500 . . . Vigo.
Libr. de E. Krapf. — Ders., Don Quixote de la Manciha.
Primera edicion del texte restituido. C'on Xotas y una In-

troducciön por .Taime Fitzmaurice-Kelly y .Tuan (irmsby.

liiter. Centralblaft 28: Itz- G , Marie de France. I.ais. Hrsg.
V Karl Warnke. 2. AuH. — dttmann. .Tacob Casanova von
Seingalt. Sein Leben und seine Werke. Xebst Casanovas
Tragikomödie : Das Polemoskop. (Stuttg. 1901. Gesellschaft
der Bibliophilen.! — M. K.. Lichtenbergs Briefe. Hrsg. v.

Leitzmann u. Schüddekopf. — 24 : Zauner. Romanische Sprach-
wissenschaft. — K. L.. Björkman. Scandinavian Loan-\Vords
in JliddU-English. — 25: Vischer, Sliakespeare-\'ortrage 1.

u. 2. Band. — mp.. Hanstein. Das jüngste l>eutschland. —
2(i: Kn.. Hatzfeld. Darmesteter u. Thomas. Dictionnaire gene-

ral. — ¥. Fdch.. Born. (Jeorge Sand's Sprache in dem Ro-
mane 'Les maitres sonneurs". — Schröder. Shakespeare-
Bibliographie. — 27: W. Bang. Thorndike. The intluenee

of Beaumont and Fletcher on Shakspere. — H. C . Collins.

Ephemera eritica or piain truths about eurrent literatnre.

— p.. (Toyer. i isterlandsagen.

Deutsche Literaturzeitnng Xo. 22: Zwingli. von F'reiheit

der Speisen, hrsg. v. 0. Walthcr (Braunes Xeudrucke Xo.
17r!> von Baur. — Eggert, Phonetische und methodische
Studien in Paris zur Praxis des neusprachlichen Unterrichts,
von Koschwitz. — Spemanns Goldenes Buch der 'Welt-

literatur. , von E. M. Meyer. — Xordiska fornkväden övers.

af Axel .4kerblom. L de femton första sängerna af Wisen's
earmina norroena. von Heusler. — Müller, Eegesten
zu Friedrich Schillers Leben und A\'erken . von .lonas. —
Faguet. Histoire de la litt^ratnre franeaise depuis les ori-

gines jusqu'a la (in du XVI« siecle, von Morf. — A. Bugge.
Contributiuns to the History of the Xorsemen in Ireland. von
Zi?nmer. - Willert. Mirabeau. v. Olagau. — Xo. 2.S: El-
penor. Trauerspielfragment von (joethe. Fortsetzung von
\V. V. lüedermann. v. Strack. — (<. Paris. Franeois Villon,

von Söderhjelm. — Xo. 24: R. Köhler. Kleinere Schriften.

I'.d. II : Zur erzählenden Dichtung des Mittelalters. Bd. III:

Zur neueren Literaturgeschiihte. Volkskunde und Wortfor-
schung, von Schönbach. — Die Appendix Probi hrsg. von
Heraus, v. Meyer-Lübke. — Hebbels Briefe, von E. M.
Werner herausgegebene Xachlese : Hebbel . sämtl. Werke,
histor. krit. Ausgabe, besorgt v. R. M. Werner, von A. von
Weilen. — Ferrari. Letteratura italiana moderna e con-
temporanea. von Vossler. — Kahle. Ein Sommer auf Island.

von Xeckel. — 25: Marius HiPgstad, Hildinakvadet nnd ut-

greiding um det iiorske maal paa Shetland i eldre tid. von
Kahle. — Mathurin Regnier. Macctte iSatire XIII i. Pu-
blice et commentee par F. Brunot . v. Pli. A. Becker. ~
I.ücking. Schiller als Herausgeber der .Memoirensammlung.
I. v<in Kiiki Ihiins.

Anzeiger der Akademie der WisMenscliaften in Krnkaii
1901. .lainiar : Kawczynski. .\nior und Psyche in den
Märchen (zweiter Teil: Theorien über die Herkunft der
Märchen). - Ketrcynski, Kritische Bemerkungen über
die Germania Magna u. das westliche Sarmatien des Claudius
l'tolemäus.

Zs. für Ktlin<»los;ie XX.XII, (i: I.imcke. Heinsatren.

Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgescliiclitc
H. 18: Die Chrcjnik des Asmus Bremer, hrsg. v. M. Stern.

Beiträge znr Geschichte der Stadt Rostock III. 2 : Denk-
würdigkeiten des Eostocker Eatsherrn .Takob Parkow. hrsg.

von Koppmann (Ifi. .Ih.. nd.).

Brandenburgia IX. 10: 0. Pniower. Fontanes Grete Minde.

Mitteilungen der Vereinigung für Gothaische Geschichte
n. AltertumsforschuBg 19<il: M. Herzog. Ueber Volks-

namen der Pflanzen im Herzogtum Gotha. — L. Schmidt,
In Sage u. Geschichte merkwürdige Bäume Thüringens. —
R. Ehwald. Die Heimat des Meisters Eckart.

Unser Egerland V. 3 u. 4: M. Jlüller. Ueber die Bekleidung
unserer Vorfahren. — Alois .lohn. Das festliche .Fahr in

Sitte lind Brauch des Egerlandes.

Deutsche Rundschan 9: Ernst Elster. Heine u. Christiani.

Deutsche Revue .Juni : Bruno von Frankl- Hoch wart. Be-

kenntnisse u. Erlebnisse von Anastasius Grün. Ungedruckte
Briefe .Vuastasius Grüns an Albert Knapp.

Der Türmer III, 9: A. Brunnemann. George Sand.

Das liter. Echo 3. 16: R. M. Meyer. (4oetheschriften. —
Hugo Falkenheim. Weltrichs Schillerbuch. -- Fr. Schultz.
Xovalis. — IS: Otto Behaghel. Grammatik und Polizei.

AUgeni. Zeitung Beilage 108: E. Hauviller. Xeuc Essays

von F. X. Kraus. — 119: E. Holzner. Sprache u. Psycho-

logie. — 12ti : H. .lantzen. Lieber Shakespeare-Biographien.

Braunschweigisches Magazin 1901, Xo. 12u. lo: P. Zimmer-
mann. Zu Herzog .\ntün Ulrichs .Eömischer Octavia".

Zeitung für Lit., Kunst u. Wissenschaft. Beil. d. llamb.

Correspondenten 1901. 11: Die Spuren germanischer Wan-
derunsen in unseren Ortsnamen. — 12: Eng. Woltf. Eine

neue Faust- Erklärung.

Skrifter udgifna af Humanistika Vetenskaps-Samfundet
i Uppsala ^TI. 2: Otto v. Friesen. Til den nordiska spr;ik-

historien. — VII. 4: Fredr. Tamm, Granskning av Svcnska
ord. etyniologiska ock formhistoriska studier.

Museum IX. ö: Van Swaay. Borgeld. De Oudoostneder-

frankisclie Psalmen. Klank- en Vormleer (Groningen 1899.

Diss.». — Ders.. Tack, Proeve van Oudnederfrankisdie

(irammatica itient, Siffer IS97i. — A. Borgeld. Stewart.

Grammatische Darstellung der Sprache des St. Pauler Glossars

zu Lukas. — H. Logeman. The misfortunes of Arthur by
Thomas Hughes and Others, ed. by Harvey Carson Grum-
bine: D. Jakob Haber. John Heywood's 'The Spider and
the Flie'. —

Gids PWl. Juni: .A. G. van Hamel. Xog ecns Chatcaubriand's

reis naar Amerika (s. Cüds 19(.X). II, ;4ö7V

The Athenaeum 3840: Xovalis' Schriften ed. Heilborn. —
Länder and bis editors. — Xeilson. Huchown. — 3841 :

Schrader. Kcalle\ik(m der indogerman. .\ltertuinskiinile.

— Toynbee. (iente dispetta. Inferno IX. 91. — Bromby.
Some suggested emendations in the Chauccr text. — 3843:

(i. Paris. Villon.

Annales du Midi 51: Zingarelli. Lc roman de Saint Tro-

pliime. — .\. Jeanroy, prov. Ra'i. — H. Teulii^ et V.

Eossi. L'Anthologie provencale de Maitre Ferrari de Ferrare.
— J. Coulet. Soltau, Die Werke des Trobadors Blacatz.

— A. Jeanroy. Jourdanne. Contribution an folk-lorc de

r Audc. — Ders.. Grand, Los plus anciens textes romans
de la Haute-Auvergne. — Ch. Mulinier. Ik'^langes de lit-

terature et d'histoire religieuses.

Annales de la facnlte des letfres de Bordeaux et des
universites du midi 4«" serie. \XIII"' annee. Bulletin Italien

I. 2: K. Müntz, L' iconograi)hie de la l.aure de Petrarque.

— E. Picot. Los Italiens en France au .\V1. siecle. —
Bonvy. Spingarn, a history of litterary criticism in the

Renaissance. — Oriol. Vosslcr. Poetische Theorien in der

ital. Frührenaissance.

Revue critique 2(): J. Kont, Haraszti, .\ franczia lyrai

Költeszet fejlödese (Entwicklung der lyr. Dichtung in Frank-
reich!. — \'. (iiraud. Jtoutmy. Taine. Scherer. Laboulayc.
— 27: \. Henry. Polzin . Studien zur Geschichte des

Dcniinutivums im Deutschen. - Ders.. Schmidt. Histor.

Wörterbuch der Klsässiscben Mundart.
Revue des cours et Conferences 31: II. Lichtenberger.

Les dranies syniboli(iHes d' Ibsen : .lean-(tabriel Borkmann.
-- 32: Ders.. Les drames symb. d' Ibsen : (Juand nous n<ms

r(;'veillerons dVntre les morts? — .-\rni. Mesple. Ben .lonson.

Sa vie (1574— 1().37). — 33: G. Larronmet. Koilean critique.

L'art poetique. — .34: H. Lichtenherger . Rtalisme et

symbolisine dans l'ivuvrc d' Ibsen.

Revue pol. et litt. 21: F. Grcgh. M. Henri de Rtgnier cri-

ti(|ne ans Aiilass von des Dichters F'igures et caracteres).

— A. Iiumazct, Au pays de Lamartine. — 23: Ernest-
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Charles. L'usage des Pseudonymes. 25: E. Tissot. M.
E.Paul Adam, conversations. Souvenirs et lectures. — 26

Fagnet. Le pavs uatal (Roman von Henry Bordeauxi.

Revue de la Renaissance I. 1: F. Fl amini. Du röle de
Pontus de Tyard daus le Petrarquisme fran(;ais.

Revue des deus mondes 172. 173: F. Brunetiere. La
pleiade franraise.

Revue hebdoniadaire 24. Nov. 1900: .T. Auffray. La 'Divine

ComcMie'. tradueteurs anciens et modernes.
Travanx et memolres de P Universite de Lille VIIL 24:

H. Chamard. .loachim du Pellay.

Aiitolosia veneta I. 6: F. Cavicchi. Alcunc poesie politiche

in dialetto veneziano e volgari del secoio XVII.
Archeografo triestino XXIIl, 1: (r. Morosini, La leggenda

di I'ante nella regione Giulia. — E. Pitteri. L"Istria'

poemetto latino di A. Rapicio. — A. Gentille, l'na lettera

inedita di C. Goldoni.

Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

Toiiio LX. Serie VIII. tomo III. disp. 2: F. Cipolla, Catoue:
letterina dantesca.

Bollettino storico-bibliograflco subalpine V, 5: S. Cordero
di Pamparat o, Di alcune rapprescntazioni sacre.

Ksperla 1901: 1. 2: A. Giannini. 1 caratteri della satira di

Gr. Gozzi.

Fanfulla della domeniea XXII. 50: A. Gabrielli, Bandello.
— V. .\. Arullnni. .Secentismo italiano e francese. —
XXIII, 1: G. Federzoni, I! lieto volto di Virgilio (Inf.

lU. 19). - XXIIL (i: A. Alhertazzi. Dal 'Coranientariolo
d'nu galantuomo'. — XXIIL 8: G. Federzoni. La ruina
deir amorc ilnf. V. 4.5). — 13: V. A. Arullani. Duc sonetti

del seicento. — A. 8isti, II nome di Beatriee.

Giornale araldico XXVI, 4. 5: G. A. Farinati degli
t'berti, liicerche storico- genealogiche sulla famitrlia degli

l'berti.

Giornale storico e letterario della Lignria II. L 2: B.
l'rocc. Poesie incdite del Ghiabrera. — IL 3. 4: L. Piccioni,
Per gli antecedenti del romanticismo.

La biblioteca delle scuole italiaiie IX. 10—12: G. Brogno-
ligo. l'n iiUüVü tcsto poetico volgare del dugento. — A.
Butti. l'n viluppo di iudovinelli danteschi. — E. Filippini.
Suir nso del vcrbo 'htipararc'.

La civiltä cattolica 1218: II vero ed il verosimile nel ro-

manzo storico c in particolare nei 'Promessi Sposi".

La favjlla XXI, 2: A. Fautozzi. Un canzoniere inedito del

secoio XV.
La lettura I. 1: F. Novati, La leggenda di Tristane c

d' Isotta. — 1, 3: .\. D' Ancona. II vero ritratto giottesco di

Dante.
La Stella polare I. 1: P. Gambera. Sulla data del mistico

viaggio di Dante. — L'. .\rlia. Sul modo avverbiale '/«

Vtce i'Jie.

Memorie della r. accademla di scienze. lettere ed arti in
Modena. Serie IIl. vol II: F'r. Borsari, .\ proposito di

una lettera di l'go Foscolo. (10. Oct. 1812),

Nuovo arcbivio veneto XX, 2: C. Cipolla, Note di storia
vcronese. — L. Frati, Poesie storiche in lode di Bartolomeo
d' Alviano.

Pagine frinlane Xov. 190(): P. B.. Poesie dialcttali amorose
di Franc. Dali' Ungaro.

I'allade I. 4. ö: (i. Checchia, 11 'Consnlvu' di G. Leopardi.
Rassegna pugliese XVII, 12: L. Bianchi, Del protogo alla

Clizia del Jlachiavelli.

Rivista abruzzese XVI, 4: F. Vismara, Elena nel canto V
dcir Inferno dantesco. — L. Perroni-Grande. .\ propo-
sito di un nuovo commento alla 'Commedia' (Commento di

Giulio .\c(|uatirci ed. a Foligno nel 1898.)
Rivista d' Italia l\'. 3: .\ De (iubernatis, II romanzo d'una

poetessii (Isaliclla Morra 1Ö20-48). — G. Chiarini. Dante
e Ulla visione inglese del Trecento.

Rivista lilosolica IV. 1 : E. Sacchi. G. Leopardi conic uomo,
pocta e pcnsatore ' aus Anlass des Buches von F. Kas-
mussen).

Rivista geografica i(aliaiia VIII. 2: G. Marim IM, Ter-
mini geogralici ilialetlali rarcolti in Cadorc.

Rivista ligiire XXIll. I: A Novara. Iiaute Aligliiiri c il

SUii pcic llia.

Studi italiani di (ilologia v'^ssica VIII: F. 'locco, II dia-
logo Icopardiano di l'lotitio e di PorKrio.

Neu erschienene Bücher.
Bell, A. 51.. Principles of Speech and Dictiouary of sounds.
New ed. London. Wesley. S". 29(> S. 6,6.

Brandea. G,. Main Currents in Nineteenth Century Literature.

Vol. I. The Emigrant Literature. Roy. 8vo, pp. 212.

London, Heinemann. 6/

Gabelentz, G. v. der. r)ie Sprachwissenschaft, ihre .lufgaben,

Methoden und bisherigen Ergebnisse. 2. Aufl. Hrsg. von
A. (iraf V. der Schulenburg. gr. 8". XXL 520 S. Leipzig,

Chr. Herrn. Tauchnitz. M. 15.

Taylor. H. Gsborn. The elassical Heritage of the Middle .\ges.

New York. Macmillan. 415 S. 8°.

.'Vpokalypse, die niederdeutsche, hrsg. von Hjalmar Psilander.

l'psala Universitets Arsskrift 1901, Filos.. Spräkvetenskap
och historiska vetenskaper. 2,

Bisch off, E.. Erläuterungen zu Gioethes , Faust". 1. und 2.

Teil. 12°. 91 und 139 S. Leipzig. Herm. Bej'er's Verlag.
M. 1.20.

Bliedner, A., Goethe und die rrpHanze. Mit 4 Taf. Ab-
bildgn. gr. 8». IV. 75 S. Frankfurt a. M.. Liter. Anstalt,

Rütten & Loening. M. 2.25.

Boucke. Ew. .\.. Wort und Bedeutung in Goethe's Sprache.

Berlin. Felber. 8». M. 5.

Capesius, .!.. Das Religiöse in (ioethes Faust. Vortrag.

Hermannstadt. W. Krafft. M. —.30.
Eckart. R.. Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung
von Sprichwörtern und sprichwiirtl. Redensarten. 12°. 252 S,

(iöttingen. Fr. Wunder. M. 2.

Erbe, Karl, Ludwigsburger Familien Namen. Eine sprach-

geschichtliche Untersuchung. Ludwigsburg. 34 S. 8°.

Finn ur .Tunsson. Den Oldnorske og C)ldislandske Litteraturs

Historie. II, 5. Kopenhagen, (iad. S. 787—1009.
FNirstemann. E., Altdeutsches Namenbuch. I. Bd. 2. .Vutl.

6. und 7. Lfg. Bonn. Hanstein. M. 5.

Goethe's Faust in ursprünglicher Gestalt, nach der Gfich-

hausen'schen Abschrift hrsg, von E. Schmidt. 5. .ibdr. gr. 8°.

LXXVIII. 89 S. Weimar. Herm. Böhlaus Nachf. 51. 2

Hafner, Jos.. Die Nachahmung Schillers im Erstlingsdrama
Grillparzers Bianca von Castilien. Progr. Meran i. (»est.

63 S. 8».

Hansen, .L, Quellen und l'ntersuchungen zur Geschichte des

Hexen«'ahns und der He.xenverfolgung im Mittelalter. Mit
einer Untersuchung der Geschichte des Wortes Hexe von
.1. Franck. gr. 8". XL 703 S. Bonn. Georgi. M. 12.

.lordan, G., Tod und Winter bei Griechen und Germanen.
37 S. 8". Progr. Xischweiler.

Kluge. F., Rede bei der Feier derUebergabe des Prorektorats
der Universität Freiburg i. Br, 37 S. 4". (l.'eber Staudes-

sprachen'l.

Kühn lein. H.. Otto Ludwigs Kampf gegen Schiller. Eine
dramaturgische Kritik. 76 S. 8". Progr. Münnerstadt.

Literaturdenkmale, deutsche, des 18. und 19. ,Iahrh., hrsg.

von .\ug. Sauer. Nr. 91— 104. Neue Folge. Nr. 41—54.

8». Berlin. B. Behr's Verl. [91-104: Sauer, .\ug.. Die

deutschen Säculardichtungen an der Wende des 18. und 19,

.Tahrh. CLXXII, 654 S. M. 8.40.]

Miklau, .lul,. P. Maurus Lindemayr. Ein Österreich. Dichter

des XVIII. .Tahrh. Progr. gr. 8». 28 S. Marburg a.D.
1!K)1. Brunn. R. Kuauthe. M. —.50.

Jlüller, Ernst. Schiller -Büchlein. Hilfsbuch für Schule und
Haus. Leipzig. Prag und Wien. Freytag & Tempskv.
164 S. 8».

Müller, Victor. Studien über das St. Trudpcrter Hohe Lied.

Marburger Diss. 92 S. 8».

Nibelungenlied. Das, in der ältesten Gestalt. .\. HoUz-
maiins Schulausg. m. Wörterbnch neu bearb. von .\. Holder.

4. Autl. 12». XVI. 376 S, Stuttgart. Metzler. M. 2.

Palaestra. Untersuchungen und Texte aus der deutschen
und engl, Philologie. Hrsg. von .\. Brandl n. E. Schmidt.
XVI. gr. 8». M. 10. Berlin, Mayer i»i Müller. [SVI:
Kraeger, H., Conrad Ford. Meyer. Quellen und Waiidlgn.

seiher Gedichte. XXXI.: 67 S.
" M. lO.)

Rosanov, M. N. (Privatdozent au der Universität Moskaui,
Ein Dichter der Sturm- und Drang|ieriode, .1. M, R, Lenz.

Sein Leben uiui seine Werke. Kritische Untersuchung. Mit

Beilaireu aus Leiizens handschriftlichem Nachlasse. Moskau.
Universitäts-Buchdruckerei. 1901. VII u. .582 u. .57 S. 8"

Saul, D., Hin Beitrag zum Hessischen Idiotikon. Marburg.
Elwert 17 S. 8». M. -.50.
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Saxo rframmaticns. Erläiiteningen zu den ersten neun
Büchern der Dänischen Geschichte des 8asn (irammaticus
von P. llerrnumn. Erster Teil. Uehersetzung. Mit einer

Karte. 8°. Leipzig. Engelmann. M. 10.

.-^choof, W., Die deutsche r>ichtung in Hessen. Studien zu
einer hessischen Literaturgeschichte. Bl.irhiirg. Elwert. 8°.

M. 2.

.Stewart, Caroline T.. Grammatische Darstelhuig der Sprache
d<'S St. Pauler Glossars zu Lukas. Berliner Diss. Berlin,

.Mayer & Müller. 1901 8°. M. 1.20. [Berichtigung zu

.Spalte 226.]

Van der Meer, M. .T.. (iotische casus-svntaxis. I. 8". XVI.
213 8. Leiden. Boekhandel vorh. E. "j. Brill. 4 fl. 50 c.

^'ichoff. H., Handbuch der deutschen Xationalliteratur von
Luther bis zur (iegenwart für die oberen Klassen höherer
Lehranstalten. Neu bearb. von H. Leisering. 2 Teile. 2r>.

Xutt. gr. 8». XIV. 59(i und VI. 391 S. Braunschweig.
Westermann. M. 7.

Visrener. F.. Bezeichnungen für Volk u. Land der Deutschen
vom 10. bis 13. .Tahrh. I. Teil. Diss. Heidelberg 1901.

81 8. 8°.

^\^ich berger, K., Untersuchungen zu Eichendorff's Roman
.\hnung und Gegenwart. Diss. .lena 1901. 43 S. 8".

Wimmer, L. F. A.. De danske runemindesnuvrker undersögte
og tolkede. IL Bd. Fol. Kopenhagen. Gj'ldendal. 50 kr.

Brüll. H.. Die altenglische Latein - Grammatik des Aelfric.

Berlin. Mayer & Müller. M. l.ßO.

Byron. Lord. The Works of. A New, Kevised. and Enhirged
Ed. with llliists. Poetry. Vol. 4. Edit. by Ernest Hartley
Coleridge. Portrait. 8vo. pp. xiv-588. London. .1. Murray. 6/

Chevrillon, A.. Etudes anglaises. Paris. Hachette. 16°.

fr. 3 50. [Darin u. a. : La nature dans la poesie de Shelley.]

Gacbel. Kurt. Beiträge zur Technik der Erzählung in den
liomanen Walter Scotts. Marburger Studien zur engl,

l'hilologie 2. Marlnirg, Elwert. IV, 71 S. 8'. M. 1.60.

Gairdner. .T.. The Paston Letters 1422—1509. A. D. A reprint

of the edition ol 1872— 75, which contained upwards of Five
Hundred Letters, etc.. tili then unpublished. to which are

now added others in a Supplement after the Introduction.

Westminster. Archibald Constable and Co. New Vork. The
Macmillan Co. 8'\ S. S.W.

Gower, .lohn, Complete Works. Edit. by G. 0. Macaulay.
Vols. 2 and 3. The English Works. 8vo. Oxford. Clarendon

Press. 16/

Harrison. Fr.. The Writings of King Alfred. New York.

The Macmillan Comp. 31 S. 8».

.Tacob's W'ell. an Englisht treatise on the cleansing of man's
conscience. Ed. from the unique ms. about 1440 \. D. in

Salisbury Cathedral . by Dr. Arthur Brandeis. Part. I.

XVI. 313 S. 10 sh. [= Early English Text Society 115.

Die weiteren Publikationen der E. E. T. S. aus der letzten

Zeit sind: C)riginal Series: 112. Merlin. Part. IVidutlines
of the Legend of Jlerün, by Prof. W. E. Mead. — 113. (^hieen

Elizabeth's Englishings <if Boethius, Plutarcli etc. ed. Miss

Pemberton. — 114. .felfric's Metrical Lives of Saints IV.

ed. bv Skeat. — 116. An Gld-English Martyrology re-,edited

by G" Herxfeld is. Litbl. Sp. 203). — Extra Series: LXXVI.
(ieorge Ashby's Poems: A. D. 1463. ed. Miss Mary Bateson.
— LXXVII und LXXXII. Lydgate's Deguilleville's IMlgri-

inage of the Life of Man. ed. Furnivall. — LXXVlll. Mary
.Magdalene, by Th. Robinson, c. 1620. Ed. by IL O. Sommer.
— LXXIX. Caxtons Dialognes. English and French 1481 — 83,

cd. hy Henry P.radley. — LXXX und LXXXL Gower's Con-

fissio Aniantis. re-edited from the best Mss. by Ct. C. Ma-
caulay.J

Liebermann. F., Ueber das engl. Rechtsbuch Leges Henrici.

gr. 8". Halle. Niemeyer. M. 1.60.

Lnsus. Regius, Being I'oerns and t»ther Pieces by King James
the First. Now First Set Forth and Edited by R. S. Rait.

Imp. 8 VC. London. Constable. 42/

Waynadicr. (t. H., The Wife <if Bath"s Tale : its Sonrces and
Analogues. London. David Nutt. XIL 222 S 8'. 6/

Mühe, Theod., l'eber den im Ms. ('otton Titus D. XVllI er-

haltenen Text der .Vncren Riwie. Gott. Diss. 8».

iNettlcship, .1. F., Robert Browning. Essays and thonghts.

8». London, .1. Lane. 5 sh. 6 d.

Nissen, P.. .lames Shirley. Ein Beitrag zur engl. Literatur-

geschichte. Progr. gr. 4°. 26 S. Hamburg, Herold. M. 2.

Otto, E., Typische Schilderungen von Lebewesen, Gegcu-

ständlichem und Voraränsen im weltlichen Epos der .Angel-

sachsen. Diss. Berlin 1901. 39 S. 8^.

Pancoast, H. S.. .\^n Introduction to English Literature. 8".

London, G. Bell & Sons. 5 sh.

Scheifers. B.. On the 'Sentiment for nature' in Milton"s

poctical works. Progr. gr. -l". III. 44 S. Eisleben, Kuhnfsche
Buchh. M. 1.50.

Skeat, Walter W., Notes on English Etymology. Chiefly

reprinted from the Transactions of the Philological Society.

Cr. Svo. pp. 504. Oxford. Clarendon Press. 8/6.

Studien zur engl. Philologie hrsg. v. L. Morsbach. Bd. VIII.

Studien über die stofflichen Beziehungen der engl. Komödie
zur italienischen bis Lilly, hrsg. v. L. L. Schücking. gr. 8".

Halle. M. Niemeyer. JI. 3.

Thomson. Clara, (reorge Eliot. (Westminster Biographies.)

18 mo, pp. 144. London. Paul. Trübner & Co. 2/

W^eddigen. 0.. Lord Byrons Eintluss auf die europäischen
Literaturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur allgemeinen Lit-

teraturgeschichte. nebst einem Anhang: Ferd. Freiligrath

als Vermittler englischer Dichtung in Deutschland. 2. AuH.
gr. 8°. XIII. 1.53 S. Wald. F. W. Vossen & Söhne. M. 2.

Agnoletti. B. Alessandro Braccesi: Contributo alla storia

deir um.ancsimo e della poesia volgare. Firenze, B. .Sceber

edit. 8«. 226 S.

.\larcon. P. de. El Capitän Vcneno. Edited with Notes and
Vocabnlary. by (;. G. Brownell. New York. 12°. 143 S.

Ariosto, Lod.. (irlando Furioso commentato ed annotato da
(tiovanni Andrea Barotti ed ill. da Nie. Sanesi. Milano, P.

Carrara ed. 707 S. 8°. L. 5.

.\versa e Domenico Cimarosa nel primo centenario della sua
mortc (II gennaio 19011 Napoli. tip. (üovanni. [Enthält
eine Reihe von .Artikeln verschiedener Verfasser].

Barbiera. R.. Immortali e dimenticati. Milano. tip. L. F.

Cogliati edit. VIII. 487 S. L. 4. [Darin u. a. G. Parini noto
e nien noto ; l'n' amica del Parini ; G. Leopardi e A. Ranieri

:

Poeti soldati u. s. w.]

Bechtel. A.. Die Reform der französischen Syntax. (.Aus:

-Ztschr. f. d. Realschulwesen.') AVien, A. Holder, gr. 8°.

19 S. M. —.60.
Bernini. Ferr., Storia degli .\nima1i parlanti di G. B. Casti.

Bologna, Zanichelli 1901.

Bettoli, Parm.. Storia del teatro drammatico italiano dalla

fine del secolo XV alla fine del secolo XIX. Disp. 1—8.
Bergamo, tip. CTcrol. Fagnani. S. 1— 64.

Biadene. L., La storia comparata dclle letterature ueolatine:

discorso. Treviso. stab. tip. istituto Turazza. 8°. 44 S.

Biblioteca petrarchesca dir. da G. Biagi e da Ct. L. Passo-

rini. I. E. Cochin, un amico del Petrarca : le Letterc del

Nelli al Petrarca puhbl. di su un ms. della Nazionale di

Parigi. Firenze, Sncc. Le Monnier. 8°. LVII. 152 8.

Boissier, G.. M""« de Sevigne: par Gaston Boissier. de IWea-
demie trani;aise. .öe Edition. In -16°.. 167 p. et portrait.

Paris, libr. Hachette et C". 1901. fr. 2. [Les Grands Ecri-

vains francais.]

Brösel. K., fiie betonten Vokale der Sprache im Kanton Tessin

südlich vom Monte Cencre. (Mendrisio-Luganoi. Mit einem
Wörterbuch. Diss. Halle 1901. 28 u. 97 S. u. 1 Karte. 8«.

Bustamentc, F. C., Diccionario espanol-franccs. 8°. fr. 17.

Paris, Hachette & Co.

Cai. Rice. Intorno alle Satire alla carlona di niesser Andrea
da Bergamo (Pietro Nelli di Sienai: appunti letterari. Pis-

toia, tip. Niccolai. 11 S. 8».

Canevari, E., Lo Stile del Marino nell' .Adone, ossia analisi

del secentismo. Pavia, Frattini ed, 183 S. 8». L, 2.50.

Cecchi, Giammaria, Dranimi spirituali inediti, annotati da
R. Rocchi. Vol II. Firenze. Le .Monnier. 1901.

Gerate, M., La gelosia femminile in (|Uattro tragici moderni
(Rosnninda, di V. Altieri ; Galeotto Manfredi. di Vinc, Monti:

Medea, di G. B. Niccolini: Gisnionda da Mendrisio, di S.

Fellico). Roma, tip. Nazionale di (t Bertero e C. 52 S. 8».

Cbiappelli, AI., Lectura Dantis: il canto XXVI dell' Inferno.

Firenze. Sansoni ed. 37 S. L. 1.

Colson. ()., Le 'cyclo' de .Tean de Nivelle, chansons, dictons,

legendes et type populaire. .Aus 'Wallonia' t. VIII.

Cox. F. de Z., Regles poiir l'emploi du mode subjonrtif, snivies

de nombreux exemples. Hamburg, O. Meissner, gr. 8°. lö 8.

M. -.40.
D'Ancoiia. .AI., Prolusione ad un corso dantesco nella r. uni-

vcrsitil di l'isa, Pisa. Enr. Spoerri ed. 12 S. 8».

De Cueto. Leop. .Aug., Marques de Valuiar. Estuilios i\v his-

22
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toria y de critica literaria. Madrid. Suc. Rivadenejra 439 S.

8*. 4 pes. 1900. [Darin ii. a. : Los hijos vengadores en la

literatnra dramätica (Orest. Cid. Hamleti; La lej-enda ro-

mana de Tirginia en el teatro : Etnde sur le Cancionero de
Baena.] Colecciön de escritores castellanos ('XVI.

De Gnbernatis. A.. Su le orme di Dante. Corso di lezioni

fatte neir T'niTersitä di Koma nell" anno scolastico 1900—
1901. Turin. C. Clausen. In-S". fr. 8.

Delignieres. Emil. Nouvelles recherches sui' le Heu d'origine

de Eaoul de Houdenc, trouvere du XIII* siecle. prßcedees
dun aperon sommaire sur le nionvement litteraire en France
ä partir du X™«' siecle. Amiens . impr. Yvert et Tellier.

38 S. 12».

Doni. La Tita dello infame Aretino : lettera CI et ultima di

Anton Francesco Doni fioretino. pubbl. a cura di C'ostantino

Arlia. Cittä di Castello. 8. Lapi tip. edit. 51 S. 16». = Kara:
biblioteca dei bibliolili. Xo. 3.

Fabiani. V.. (Jcnte di chiesa nella commedia del sec. XVI.
Empoli. tip. edit. Traversari. 42 S. 16».

Farsa. l'n'antica, tiorentina. [estratta dal codice Jlaglia-

bechiano VII. 76] pubbl. da F. Pintor. Firenze. tip. Gali-

leiana. 31 S. 8°.

Fava. Guido. La Gemma purpurea del maestro Guido Fava
ricostituita nel testo Tolgare con 1' aiuto di quattro codici

|da Ernesto Monaci]. Koma, Forzani. 1901. 11 S. S".

Xozze Spezi-Salvadori.

Fulei. Seb.. Le Stanze del Poliziano e le Grazie del Foscolo.

Messina. tip. Xicotra 1900.

Gaspary. A.. Storia della letteratura italiana. Vul. II. La
letteratura italiana del rinascimento. Parte 2a. tradotto dal

tedesco da Vittorio Kossi. 2e edizione rivista ed accresciuta

dal tradnttorc. Turin. Loescher. In gr. 8». 343 S. fr. 6.

Giampiccolo. Erm.. Sdegni politici ereligiosi nel patriottismo

del Petrarca. Catania. tip. del Commercio. 79 S. 8°.

Godefroy. Fr.. Dictionnaire de l'ancienne langue fran(;aise

Fase. 99 iSuppl. scinquc— scibstuniielK Paris. Bouillon.

Hanssen. Friedr.. Zur lat. und roman. Metrik. S.-A. aus
den Verhandl. des Deutschen w issenschaftl. Vereins in Santiago
^Chile), B. IV. S. 345-424. Valparaiso 1901. 80 S. 8».

Hasberg. L.. Praktische Phonetik im Klassennnterricht. mit
besonderer Berücksichtigung des Französischen. Die not-

wendigsten, rein prakt. phonet. Winke und Hilfen für Stu-

dierende. Lehrer u. Lehrerinnen. Kurze Anleitung zur Er-
zielung einer reinen französ. .Aussprache. Leipzig. Kenger.
70 S. gr. 8». M. 1.

.loannides, A.. La comädie fran<;aise de 1680 ä 190(t. Dic-

tionnaire general des pieees et des auteurs. Avec une pr^-

faee de .lules Claretie de TAcademie franraise. Admiiiistiateur
general de la Comedie Francaise. Ouvrage accompagne de
dix-neuf fac-similes. Paris. Plon-Xourrit et Cie. fr. 50.

Kupka. P.. Zur Chronologie n. Genesis des Koman de la Kose.
Leipzig. Fock. 28 S. gr. 8». M. 1.20.

L'Apocalypse en frani;ais au XIII« siecle (BibL Xat. Fr. 403)

publiee par L. Delisle et P. Meyer. Reproduction photo-
tvpique. Societe des anciens testes francais. Paris. Fii-rain

l'iidot et Cie. 43 Bl. u. Appendice: 1 S. Text u. 12 Bl.

Les Quinze .loyes de Mariage. Texte de la premi^re
edition du XV« siecle publie pour la premiire fois par Ferd.
Hcuckenkamp. Halle. Xicmeyer. M. 2.40.

Lettera volgare senese del sec. XIII [scritta nel 1260 a
Giacomo di (niido Cacciamonti. mercantc in Francia da Vin-
centi di Aldobrandino Vincenti.] 4» ed. Siena . Stab. tip.

Carlo Xava. 8». 13 s.

Luigi Salvadore d'Austria. Voci di origine araba nella

lingua delle llalcari. ratcolte ed ordinale. Firenze. 56 S. 4».

Estr. dagli Atti del XII congresso degli orientalisti vol. III.

Mangold. Willi.. Voltairiana inedita aus den Königl. .\rcbiven

zu lic-rlin herausgegeben. Berlin. Wiegandt u. Grielien. VIII.
91 S. 8». M. .5. (Gedichte. P.riefe etc.)

Marx, A., Hülfsbüchlein f. die .\ussprache der lateinischen

Vokale in positionslangen Silben. Mit einem Vorwort von
F. lüicheler. Wissensehaftliclie Beicründung der (.Juantitäts-

bezeichnungen in den latein. Schulbüchern von 11. I'crthes.

3. AuH. Berlin. Weidmann. XVI. 93 S. gr. 8». M. 3.

Mcader. C. L., The Latin Pronouns is isti ipse. Xcw York,
The .Macmillan Comp. 238 S. 8«.

Mo1i(>re. LAvare. comedie de Moliere. Publiee conformement
au texte de l'edition des (irands Eerivains de la France,

avec une Vie de Moliere. une notice, une analyse et des
notes. par G. Lansou. Petit in 16». 183 p. Paris, librairie

Hachette et Cie. 1901. fr. 1. [Classiquts Ilanl;ai^.

Morici. M.. Per un decennio della vita di P. CoUenuccio 1477—87.1 Fano. tip. Montanari. 3il S. 16». L. 1. Estr. d.tUa

rivista mensile 'Le Marche illnstrate nella storia. neue let-

tere. nelle arti. disp. 1—

2

Xeuraann. A.. Ein Studienaufenthalt in den franz. Universi-

tätsstädten Xancy. Lille. Caen, Tours. Montpellier. Grenohle,

Besancon. Ein Führer f. Studierende. Lehrer u. Lehrerinnen.
Marburg. Ehvert. 8». M. 1.50.

Pascoli, Giov.. Sotto il velame: saggio d'un' interpretazione

srenerale del poema sacro. Messina. Vinc. Muglia ed. 16'.

XV. 624 S. L. 5.

Pillet. Alfred. Das Fableau von den trois Bossus Menestrels
und verwandte Erzählungen früherer und späterer Zeit Ein
Beitrag zur altfranzüsischen und zur vergleichenden Lite-

raturgeschichte. Halle. Xicmeyer. Gr. 8». M. 2.40.

Provenzal, Dino. L^na polemica diabolica nel sec. XVUL
Rocca S. Casciano. stab. tip. L. Cappelli ed. 70 S. 16».

L. 1..50.

Publikationen der internationalen Musikgesellschaft. Bei-

hefte. Leipzig. Breitkopf & Härtcl. 1. Heft. gr. 8». M. 1.50.

11. Istel. E . Studien zur iTCSchichte des Melodrams. I. .lean-

.lacques Kousseau als Komponist seiner Ivr. Scene .Pvg-
malion". VIII, 90 S.]

Kaccamadoro-Ramelli. Fr.. Ottavio Binuccini: studio

biografico e critico. Fabriano , stab. tip. Gentile. 259 S.

16°. L. 1.80.

Eaccolta di studii critici, dedicata ad AI. D' Ancona. festeg-

sriandosi il XL anniversario del suo insesmamento. Firenze,

tip. di G. Barbera. XLVIII. 791 S. L. 20. [Darin: Biblio-

gratia degli scritti di AI. D' Ancona. — 0. ßacci. Una Mis-

cellanca di stauipe sul prirao congresso degli scienziati in

Pisa 1 1839). — M. Barbi. D' nn antico codice pisano-luc-

chese di trattati morali. — A. Belloni. Intorno a una tra-

gedia del Goldoni. — E. Bei lor in i. Xote sulla traduzione
delle Eroidi ovidiane. attribuita a Carlo Figiovanni. — Fr.

Beneducci. Le lettere del Boccalini. — E. Bertana. Sulla

pubblicazione delle prime dieci tragedie dell' Altieri. — L.

Biadene. La riraa nella canzone italiana dei secoli XIII e

XIV. — G. .\lfr. Cesareo. Una satira inedita di Pietro

Aletino. — P. Chistoni. Le fonti classiche e medievali del

l'atone dantesco. che unitica il l'ensorio e 1" Uticense. — V.
Cian.Varietä letterarie del rinascimento. — V. Crescini,
Per la biogratia di .\ntonio da Tempo. — B. Croce. Di al-

cuni giudizi sul liravina. considerato come estetico. — Ch.

Dejob, Un bei libro da fare. — lld. Della Giovanua.
Agostino Mascardi e il cardiual Maurizio di Savoia — Is.

Del Lungo. I contrasti tiorentini di Ciacco. — l'es. De
Lollis. Sordello di Goito a Peire Brenion. — Fr. D' Ovidio.
-iucora dello zeta in rima. — .A. Farinelli, Michelangelo

poeta. — Or. Ferrini, Storia. politica e galanteria in Ar-
cadia. — Fr. Flamini. II canzoniere inedito di Leone Or-

sini. — Fr. Foffano. Per una edizione dell" (hlando Inna-

morato. — C. Frati. Un codice autografo di IJernardo

Bembo. — Giov. Gentile. Per la storia aneddota della lilo-

sotia italiana nel secolo XIX : lettere inedite di Bertrando
e Silvio Spaventa. — Gins. Gigli. Una pagina di folk-lore

salentino. — D. Gnoli. Del supplizio di Xicc^ilo Franco. —
E. (iorra, Una Commedia elegiaca nella novellistica occi-

dentale. — G. Grober. Der Inhalt des Faroliedes. — Fr.

P. Luiso, Commento a una lettera di L. Bruni e crono-

logia di alcune sue opire. — .\1. Luzio, Guerre di frati

lEpisodi folenghiani.i — E. Maddalena, Una lettera inedita

del Goldoni. — G. Mazzoni, Se possa // Fiore essere di

I>ante Alighieri, — .4. Medin, Canzone storico-morale di

Xicolö De Scacchi. poeta veronese del sec. XIV. — Fr. Xo-
vati. Sopra un' antica storia lombarda di Sauf .\ntonio di

A'ienna. — P. Papa, Dne lettere di Corso Donati. capitano

a Bologna nel 1293. — (i. Paris. La source jtalienne de la

Cuurtisaxe iimoureii^c de La Fontaine. — P. Em. Pavo-
lini. Per l'episodio di Olindo e Sufronia. — E. Percopo.
Una Digptruta famosa. — L. Piccioni. Beghe accademiche.
-- E. Picot. Les poesies italiennes de Pierre Hrieard. —
G. Pitrt, La Leggenda di Cola Pesce nella letteratura

italiana e tedesea. — It. Pizzi. Un riscontro arabo del

Libro di Sidrac. — P. Hajna. Una questione d' aniore. —
R. Kenier, (Jualche nota sulla diffnsioiie della Leggenda di

Sant' .Messio in Italia. — F. Romani. II martirio di Santo
."Stefano: nota dantesca. — V. Hossi, Sulla novella del

Bianco .\lfani. — .\bd-el-Kader Salza, Lorenzo Spirito

Gnaltieri. rimature e veuturiere perugiuo del secolo XV. —
1. Samsi. Spigolature da lettere inediie di Girolamo Gigli.
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— P. .Savi-Lopez, La novella di Prasildo e di Tisbina

(Orlando Innamorato I, XII.") — A. Solerti. La rappresen-

tazione della Cahtiidria a Lione nel 1Ö48. — H. Varnhagen.
Die Quellen der Bestiär -Abschnitte im Fiore ili Virtü. —
V. Vivaldi, Le reminiscenze dantesche neW Italia lihcrata

ilai Goti. — B. Zumbini. Tita paesciia e cittadina nel

poema del Folengo.J

Kavelli. F., Un pocta pessiraista del sec. XV : (üüv. Ant.

Potrnec.i. Torino, tip. (t. Derossi. S". 20 8.

Kinieri. II.. Della vita e delle opere di Silvio Pellico. Vol.

III. (Ricordanza e tragedie inedite di S. P.) Torino. Reiizo

Srreglio e f. tip. ed. X. 328 S. 8». L. 5.

' tjas, A. de. El viaje eiitretenido de Agustin de Kojas,

latural de la Villa de Madrid. Kepruducciun de la primera
Lilicion completa de 1604. Libros primero y segiindo con
nn estudio critico por Don Manuel Oafiete. Madrid. 8".

;i04 8. .5 pes.

Rossi. L'asino doro di Agnolo Firenzuola. Saggio critico.

Girgenti. tip. Formica 1900.

Santoro. Dom.. Note dantesche. Pisa. tip. di Franc. Mariotti.

8». 15 S.

Schiavo, Gius.. L'indugio di Casella : nota dantesca. Sondrio,

Stab. tip. E. Quadro." 12 8. 8".

Spoelberch de Lovenjoul. Vte. de, La Genese d"un Roman
de Balzac. Les Parsans. Lettres et fragments inedits. Un
volume grand in -8 carr6. Paris, Librairie P. OUendorff.

fr. 7.,iO.

Targioni-Tozzetti, Gier., 8ul 'Rinaldo ardito' di L. Ariosto.

Livorno, Meucci. 1901.

Tamilia, Don.. Alcune leggende popolari di Salcito. Roma,
tip. Forzani e ('. 16 S. 8".

Terino da Gastelfiorentino. Le rime di. rimatore del

secolo XIII. per cura di Armande Ferrari. Gastelfiorentino,

Societa storica della Valdelsa edit. 8°. 75 8. L. 3.

Ullmann. K. (i.. Die Stellung des Relativpronomens zu seinem
Beziehungsworte in den ältesten französischen Sprachdenk-
mälern. Diss. Greifswald 19(11. .39 8. S».

Unterforcher. A.. Aguontum. CBeiträge zur Grtsnamen-
forschnng.^ Triest. Progr. des Staats-Gymnasiums. 48 8. 8".

Vattasso. M.. Aneddoti in dialetto romanesco del sec. XIV
tratti dal cod. Vaticano 76.54. Roma. tip. Vatieana 1901.

Vicari. An.. Dell' opera poetica di Tom. Grossi : appunti
Cagliari. Valdes. 45 S. 8".

Vigo. P. . Le danze macabre in Italia. Monografia. 2» ed.

riveduta. con una lettera del prof. A. Pellegrini sulle Iscri-

zioni delle danze macabre di Val Rendena. Con 8 tav.
fuori testo. Bergamo. Ist. ital. di arti gratiche. 1901. L. 8.

Visin g, ,Toh.. Le Francais en Angleterre. Memoire sur les

etudes de lAnglo-Xormand. Macon. Protat frferes impr.
8 8. 8».

Vismara. Fei.. S. Francesco d'Assisi e la poesia del suo
tenipo. Milano. 26 S. 16».

Wilmotte, M.. La naissance de l'element comique dans le

theätre reliaieux. Lu au congres d'histoire comparee. Paris
1900. Macon. Protat frf-res impr. 23 S. 8°.

Wisti5n, L., ^ßtudes sur le style et la syntaxe de Cervantes.
I. Les Constructions gerondives absohies. Diss. Lund.
96 S. 8°.

Literarische Mitteilungen,
n a c h r i c li t e n etc.

Personal-

Ein mhd. Xamenbuch (Personennamen) von Adolf Socin
befindet sich im Druck und wird im Verlage von Reich in

Basel erscheinen.

I)er ord. Professor der roman. Philologie an der Univer-
sität Zürich. Dr. H. Mnrf, folgt einem Rufe an die Akademie
für Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. M.

Der ord. Prof. der roman. Philologie an der Universität
Prag. Dr. J. Cornu, ist an die Universität Giraz berufen
worden.

t Anfang .luni zu Berlin der Professor der vergl. Sprach-
wissenschaft Dr. .Tohannes Schmidt.

NOT! Z.

Den germanistischen Teil redigiert Otto Behagbel iGiessen, Hofmannstrasse 8) . den romanistischen und englischen Teil Fritz Nenmann
(Heidelberg. Hauptstrasse 73>. und man bittet, die Beiträge (Recensionen, kurze Xotizeu, Personalnachrichten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adressiren.
Die Redaktion richtet au die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu woUeu. dass alle neuen Werke germanistischen und romanistischen
Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von O. R. Reislaud in Leipzig zugesandt werden. Nur ic diesem
Falle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Publicationen eine Besprechung oder kürzere Bemerkunir
in der Bibliographie) zu bringen. An O. R. Reisland sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

K=
Preis für dreigespaltene'

Pelitzeile 25 Pfenuige.

-^
Literarische Anzeigen. Beila^egebuhren nach

Umfang H. 12, lä u. 18.

=3?

Verlag von O, H. Reisland in Leipzig-.

Eflcyüoiiäflie fles psammien Erzielniigs- und üntßrriclitswesßDS

bciirbcitot von cinor Anzahl Scluilniiiniicr und Uelelirtoii,

herausgegeben unter Mitwirkung der DD. Palmcr und Wildcrmulh

Prälat Dr. K. A. Schmid,
weil. (iymiinsinl-Kciit^ir in Snmgrtrt,

Zweite verbesserte Auflage.
Vom 7. Bande an fortgeführt unter Redaktion von

Geh. Regienmgsrat D. Dr. W. Sohrader,
Kurator tl<r Universität Halle a. S.

III Kände IHTfi- 1HS7.

Bioscli. M. 182.—. Gebunden M. 20!».50.

Iiie einzelnen Bände enthalten: I. .\ — D.änemark. — 11. l>ankbarkcit— (jlobns. — III. (ioethe— Kindheit. — W
Kirch(—.Muttersiirache. — V. Naehahmung — Philoloaenverein. — VT. Philologie, klassische—Keforni der (ijinnasien. — VII
I.Teil. lÄeinlichkeit— Schiller. - VII. 2. Teil, ."^chleierinacher— Schule. — VIll. Schule und Haus — Sophisten. — IX. Sparsam-
keit- Vives. - X. VokabcUernen— Zwingli.
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Für die Folge erscheint in m eine in Verlage

:

Jahresbericht
über die Erscheinungen auf dem Gebiete

der Germanischen Philologie.
Herausgegeben von der

Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin.

Preis des Jahrgangs M. 9.—

.

Leipzig. O. H. Heislaxid.
Die Jahrgänge IT

—

XV sind im Wege des Buchhandels zu dem ermässigten Preise von M. 5.50 für den ein-

zelnen Jahrgang und von M. 60.— für sSmmtliche 12 .Jahrgänge aus dem unterzeichneten Verlage zu beziehen. (Jahr-

gang 1—3 erschienen im Verlage von S. Calvary & Co.. Berlin.)

Verlag von 0. R. Reisland in Leipzig.

Der neue Jahrgang (XXIX. Band) von

Eno'lisclie ©tnclieii
Organ für englische Philologie unter Mitberücksichtigung des englischen Unterrichtes auf höheren

Schulen

Gegründet von

Dr. Eugen Kölbing
Herausgegeben von

Johannes Hoops
o. Professor der engtischen Philolog^ie an der Universität Heidelberg

ist erschienen:

Heft 1 enthält: Heft 2 enthält:

Abhandlungen. A Middle English Tale of Troy. By Doruthy
: Abhandlungen. I'er Ursprung der neuenglischen ai. mi-

Kempe. — A. Pope's Verhältnis zu der Aufklärung des 1 Diphthonge. Von G. Sarrazin. — Eine altportugiesische

18 Jahrh. Von F. Bobertag. — Besprechungen. I Version der Ki'mig Lear-Sage. — Von Elise Richter. —
Miscellen. Immanuel .Schmidt f. Von John Koch. — Rosi-

j

The German Spy (^1738). Von Heinrich Kraeger. —
crucian. Von E. Sheldon und R. Sprenger. — Kleine

[

Gehirn und Sprache. Von Julius Michelsohn. — Be-
Mitteilungen, sprechungen. — Vermischtes.

Laut- und Formenlehre Einführung in das ältere Neuhochdeutsche.

Zum Studium der Germanistiii.

VonAltgerman. Dialekte.
Zum Gebrauch für Stndierendo dari^pstellt

Raphael Meyer.
von 1894. 7 BoKen. 8". Preis M. 1.60.

R. Bethge, 0. Bremer, F.Dieter, F. Hartmann
und W. Schlüter. „ . , . . . .

Herausgegeben von Snadeiitsches Anti^Hanat
Ferdinand Dieter. sucht neuphilologische

1. Halbband: Lautlehre des Urgermanischen. Gotischen. Alt- Bibliotheken
nordischen. Altenglischen. Altsächsischen u Althochdeutschen, i

18its. (;,. S". XXW u. 34H .s.. bn.sdi. M. 7.—. "" "'<="

I! H;i1liliiind iSihlussi. Formenlehre des Urgermanischen,
Gotischen. Altnordischen, Altenglischen. Angelsachsischen und
Althochdeutschen.

ÜHKI. (ir. 8». 457 .S. M. 9.-.

t'omplett: Brosch. M. 16.— . ttebunden M. 18.—.

einzelne AVerke
zu kauten. Aiiiri'hote erbeten unter
F. F. 41(i0 an Rudolf Mosse, Frank-
furt a. M.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dv. Fritz N v n m a n n in Ileidelherg. — Druck v, (i. 1 1 o 's IIof-Buchdruckerei in Parmstadt

Ausg-eg^eben am 12. Aug-ust 1901.
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B u r d a c h , Berichtigung.

Max Baege, Deutsche Sprache im Spiegel deutscher
Volksart. Beilage zum Jahresbericht des evangelischen
G3'mnasiiims in Schweidnitz. 19(X). 34 S. 8°.

Ich liabe schon in der Zs. des deutschen Sprach-

vereins 1900, Sp. 264. auf den ünfag hingewiesen, der

mit angeblichen Beziehungen zwischen Sprache und
Volksart getrieben wird. Auch der vorliegende Versuch

wird mit absoluter Harmlosigkeit, mit gänzlich un-

genügenden Kenntnissen unternommen. Dafür nur zwei

Beispiele. Die geringe Zahl der /j-Laute im Deutschen

soll eine Neigung zu weicherer gemüthlicherer Laut-

fnrmung beweisen. Nun weiss aber ungefähr der jüngste

Fuchs, dass der Mangel an ^-Lauten die notwendige

Folge des bereits indogermanischen Mangels an 6-Lauten

ist. — Dass im Deutschen die Unterscheidung der iu,

der Vergangenheit noch dauernden und der eintretenden

Handlung fehle, sei fast, „als wenn man hierin t^lnen

gewissen Mangel an realem Sinn sehen könnte". Dass
j dioSga, Bestreben' des '^

das Deutsche in der längsten Zeit seines Bestehens mit i wähi^fidÄiit die W-ei

Reinbold Gottschick: „Boner und seine lateinischen
Vorlagen". Programm des Kgl. Kaiserin Augnsta-Gym-
iiasium zu Charlottenhurg 1901. Progr. No. 68.

Mit dieser Schrift hat Gottschick seine eifrig be-

triebenen Bonerforschungen wieder aufgenommen. Da
sie aber im wesentlichen nur eine Nachprüfung meiner

Dissertation: „Die Quellen der Beispiele Boners" (Dort-

mund. Ruhfus 1897) ist, so bin ich als Partei am wenig-

sten in der Lage, da zu entscheiden, wo sich der Ver-

fasser mit meinen Ergebnissen auseinandersetzt. Ich

muss es mir also an dieser Stelle versagen, mich ein-

gehender mit seiner Kritik meiner Untersuchung zu be-

schäftigen. Nur folgendes möchte ich hier hervorheben.

Zur Erklärung von B. 43 hatte ich darauf hinge-

'vvie^eri,"-dft&s B. auch in No. 86, wo die Quelle (Avian

W) di« SjIoraT-nur aus gesprochenen Worten ableitet,

selbständig die J^ehfe in Handlung umsetzt. G. erweist

Dichters jetzt auch für B. 65 und 88,

__hK. die W^ijeVbildung in B. 1 ; 75 und 81 doch
Hülfe der Verba imperfectiva und perfectiva diesen

j.»- zu geringf^jg- ersckönV Avian selber in das 2. oder
Unterschied hat ausdrücken können, davon fehlt hier.i 8/ Jahrliundert'aö VM^eizen, wie G. es thut, geht doch

nicht ;a)).. Er gehört ekfcr dem 4. oder 5. an. Für denjede Ahnung.
Giessen. 0. Behaghel.

La langne, les noras et le droit des anciens Germains,
par Victor Gantier. Berlin. Paetel. 282 S. 8".

Seit einigen Jahrzehnten beschenken uns die Fran-

zosen mit sehr anerkennenswerten Arbeiten zur deutschen

Philologie ; neuerdings wenden sie sich sogar der Er-

forschung deutscher Mundarten zu. Leider können wir

nicht sagen, dass das vorliegende Werk sich diesen Ar-

beiten würdig anschliesst, müssen es vielmehr aufs tiefste

bedauern, dass ein angesehener deutscher Verleger auf

solch groben Unfug hereingefallen ist. Nach S. 14 ist

Hilderictis „en neerlandais, hilderick, domaine de la

tenure" , vom Verb hüden oder hehlen, tenir. Die

Ingaewoneu sind inge-wonen , d. h. enge Wohnungen.
Nach S. 24M ist Wotan „en nl. Woiiden-God, dieu des

forets", Bragi Brachen-Gott, dieu de l'etendue inculte,

aber auch der Gott der Poesie, weil hregen das Gehirn

bedeutet, endlich Idnna die Heiden-Göttin, deesse des

bruyeres.

Ich denke, das genügt.

Giessen. ü. Behaghel.

Anfm-si^ifs' ;^e^elety U^te ich gezeigt, dass B. eine Hs.

der Gruppf7-4ie--Ärfcli die 1. Lyoner Hs. (L) vertreten

ist, benutzt hat. G. möchte noch weitergehen und direkt

L als die von B. benutzte Hs. erweisen (S. 12): „Boner

braucht also von allen bekannten Hss. nur L benutzt zu

haben". Selbst wenn das bedeutungslos wäre, was ich

schon gegen diese Hs. selbst gesagt habe, kämen wir

praktisch damit doch nicht vk'eiter ; denn auch nach meinen

Darlegungen müssen wir uns für Boners Anonymus-Fabeln

au L halten. Diese noch heute erhaltene Hs., die nicht

einmal sicher datiert ist, war im Mittelalter in franzö-

siscliem Besitz, ist damals mit französischer üebertragung

versehen worden (dem sog. Lyoner Yzopet) und befindet

sich noch heute in Frankreich. Sie hat also allem An-

schein nach Frankreich nie verlassen. Die Annahme,
dass diese Hs. die unseres Dichters sei, ist so unnötig

wie unwahrscheinlich. Der Verf. bestreitet, dass B. 4

auf das Sprichwort : „Radicis amaritudinera dulcedo fruc-

tnnm compensat", zurückgehe, ohne allerdings diese Pa-

rabel aus anderer Quelle herleiten zu können. Er lässt

sich weitläufig in den Zusammenhang der betreffenden

23
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Stelle bei Hieronymus ein, wo ich das Sprichwort zn-
'

fällig zuerst gefunden hatte, um zu erweisen, dass Boners

Stück nicht aus jenem Briefe des Heiligen geschöpft sei.

Das hatte ich aber auch gar nicht beweisen wollen. Icli

hatte vielmehr deutlich genug gesagt (S. 44): „Ob nun
|

B. das seinem Beispiele zu Grunde liegende Sprichwort

bei Hieronymus selber gelesen hat, oder irgendwo sonst,

ist von untergeordneter Bedeutung; dass er es in irgend

einer Form benutzt hat, kann keinem Zweifel unter-

liegen". Dass aber thatsächlich aus Sprichwörtern oder

sprichwörtlichen Sentenzen fabelartige Erzählungen her-

ausgesponnen worden sind, beweist jetzt fiir die griechische

Literatur A. Hansrath (Das Problem der äsopischen

Faber'. X. Jahrb. f. klass. Altert.-Gesch. . . I, 1. 318 f.).

S.21 Anm. wirft mir G. vor, über Bozon, hier Parallele

zu B. 52, eine irrtümliche Angabe gemacht zn haben.

Wenn der Verf. aber statt der gleichgültigen lateinischen

Kückübersetzung das altfranzösische Original Xo. 132 zu

Rate gezogen hätte, würde er mir zugestimmt haben.

Ebenso hält es G. (S. 29 Anm,) für ein Versehen, wenn

ich (S. 741 bei B. 87 neben dem „Liber de abundantia

exemplorum" auch die Benutzung von Etieune de Bour-

bon für möglich halte. B. 85, wie G. vermutet, konnte

ich nicht gemeint haben, da ich grade hier ausdi'ücklich

Et. de Büurbon abgelehnt hatte. Xun ist aber der Liber

de ab. ex ; dessen Verfasser übrigens keineswegs Albertus

Magnus ist, wie G. mehrfach angiebt, nur eine Bear-
,

beitung des 1. Buches von Etienne de Bourbon. Daher

kann alles, was wir dort lesen, auch bei E. de Bourbon
,

vermutet werden, von dem wir ja nur eine ganz unvoll-

ständige Ausgabe besitzen. Wenn H. schliesslich (S. 35)
|

mir vorwirft, ich hätte fiir B. 100 den „Dialogus crea-

turanim" als Vorlage Boners ansetzen wollen, so habe

ich doch (S. 73 und 74) in nicht misszuverstehenderWeise '

erklärt, dass beide wohl aus derselben Quelle geschöpft

haben. Bei diesem und dem 82. Beispiel versucht es G.,

ohne den lateinischen Originaltext zu kenneu, den Etieune

de BesanQon, der jetzt durch Schröder (Zs. fiir d. A. 44,

420 ff.) bekannter geworden ist, als Vorlage Boners zu

ermitteln. Was Schröder selbst (a. a. 0. S. 423 und

426 f.) an der Hand des originalen Textes nicht zu er-

weisen vermochte, versucht G. auf Grund einer cata-

lanischen Uebersetzung (des „RecuU de eximplis"). Es

wird doch geratener sein, eine Ausgabe des mittellateini-

schen Scliriftstellers abzuwarten. Xenes Material aber,

das über Schröders und meine Ergebnisse hinausführte,

ist von G. kaum herangezogen worden. Dagegen ist es :

recht dankenswert, dass er manche der von mir zitierten

Texte in ihrem vollständigen Wortlaut in dieses Pro- ;

gramm aufgenommen hat. Ich hatte mir aus naheliegen-

den Gründen iliren unverkürzten Abdruck in meiner Diss.

versagen müssen, Sie sind zwar ohne Ausnahme schon
j

gedruckt, aber nicht immer leicht zugänglich.

Ein wirklicher Fortschritt in der Forschung über
;

die Quellen zu Boners novellistischen Erzähli.ngen wird

erst dann möglich sein, wenn wir neben einer Ausgabe

von Etienne de Besani;on und einiger weiterer Exempla-

samnilungen, eine Vervollständigung der Ausgaben des

Jacques de Vitry und vor allem des Etienne de Bourbou

besitzen, und wenn, was nicht minder wichtig, erst ein-

mal die liandscliriftliche Ueberlieferung der lateinischen

Predigtbeispiele gesichtet ist.

Dr. Chr. Waas.

W. Brückner, Charakteristik der germanischen Ele-
mente im Italienischen. Progr. Basel 1899. 34 S. 4°.

Mehrfach ist man in neuerer Zeit den Lehn- und
Fremdwörtern nachgegangen, besonders die Wechselbe-

ziehungen zwischen dem Romanischen und Germanischen

hat man zu erforschen sich bemüht. Die romanischen

Wörter im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und

Xiederländischen, im Altenglischen und Mittelenglischen

sind untersucht worden : mehrere Schriften, darunter die

umfassende Arbeit von Mackel, beschäftigen sich mit den

germanischen Wörtern im Französischen und Proven-

zalischen, sogar die germanischen Elemente des Spani-

schen sind behandelt worden, Xun haben auch die ger-

manischen Bestandteile des italienischen Wortschatzes in

Brückner einen tüchtigen Bearbeiter gefunden, der in

den Werken von Mackel und Pogatscher treffliche Vor-

bilder vorfand. Zunächst erhalten wir nur eine Cha-

rakteristik der germanischen Elemente im Italienischen.

Aber dieser vorzüglich orientierenden Abhandlung wird

hoffentlich eine eingehende Behandlung des gesamten

Stoffes nachfolgen.

Verschiedene germanische Völker hatten nacliein-

ander im Mittelalter ihre Wohnsitze in Italien : die Goten,

die Langobarden, die Franken, Alle diese Stämme haben

dem Italienischen Wörter zugeführt. Dazu kommen noch

germanische Elemente, die vor der gotischen Zeit und

solche, die in neuerer Zeit eingedrungen sind, Brückner

sucht nun sprachliche und sachliche Kriterien zu finden,

nach denen die germanischen Lehnwörter auf diese fünf

Gruppen (vorgotische, gotische, langobardische, fränkisclie

und deutsche) zu verteilen sind. Bei der Untersuchnng

des älteren Wortinaterials, wobei es sich oft um Scheidung

des langobardischen und gotischen Sprachstoffs handelt,

kam dem Verfasser seine eingehende Beschäftigung mit

den langobardischen Sprachresten, die er vor einigen

Jahren zu einer grammatischen Darstellung durchforscht

hat, sehr zu statten, — Die fränkischen Lehnwörter

sind durch französische Vermittelung ins Italienische ge-

kommen, so z, B, ital, sa(/(g)ire 'in Besitz stehen' =
frz, saiMr. das Brückner aus lautlichen Gründen nicht

mit Diez und anderen aus sazjaii. sondern aus 'sak/an

(zu as. saca, ahd. sahha "Rechtshandel, Streit') ableiten

will (S, 24 f,). Auch später sind gelegentlich deutsche

Wörter durch die Franzosen nach Italien gebracht worden.

Besonders auffallend ist die Beobachtung, dass zahlreiche

seemännisciie Ausdrücke deutschen Ursprungs in frz. (ie-

stalt ins Italienische gedrungen sind. Verf. vermutet,

dass diese Wörter ursprünglich niederländisch waren und

dass ihre Verbreitimg mit dem Aufschwung des nieder-

ländischen Handels und Seewesens im 16. und 17. Jahr-

hundert im Zusammenhang steht. — Die in neuerer Zeit

aus dem Deutschen entlehnten Wörter werden sehr kurz

abgetlmn. Sie entstammen zumeist dem bairischen Dia-

lekt, vgl, z, B. ital, u für a, das im Bairischen und in

Teilen des Alemannischen sehr dunkel klingt (vgl, Traut-

mann, Sprachlaute g 910 f.; zu ital.-dial, slo/io = schlaff

vgl. Schuchardt, Ztschr. f. rom. Pliil. XXI, 130).

Es ist eine alte Erfahrung, dass die Erforschung

der Lehnwörter auf die abgebende Sprache Licht werfen

kann. Hier sei beispielsweise erwähnt, dass ital. mf/m«

im gut. *milin(i (neben inulma) erweist; ferner sei hin-

gewiesen auf die Beobachtung, dass die Bedeutungsent-

wickelung des Wortes dreschen in den roman, Spraclien

(ital, trfsca = Tanz, span,, port, triscare = mit den
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Füssen Ijärra machen) die altgerni. Art des Dreschens

cliarakterisiert.

Giessen. Wilhelm .Hörn.

1. Ileimskringia, Noregs konnnga sognr af Snorri
Stui'lason, udgivne for samfund til udgivelse af gammel
iiordisk litteratur vcd Finnnr Jönsson. Kobeiihavn 1893
—1900. S. L. Mollers Bofitrykkeri. 8». Bd. I, LVIII. 460 S.;

Bd. II 530 S.; Bd. HI liOO "S.

Vom 4. Band, enthaltend die Erklärung und üehersetzung der

Skaldeustrophen. erschien bis jetzt ein Heft von IGO S.

2. De bevarede brudstykkei- af skindbugerne Kringla
og Jöfraskinna i fototypisk gengivelse udgivne for
STUAüNL. ved Finnur .Tönsson. Kobenhavn S. L.

Möllers Bogtrykkeri 1895. Folio XX S. 7 fototypierte Blätter

aus der Stockholmer Bibliothek, dem norwegischen Eeichs-
archiv und der Arnaraagnaeischen Sammlung.

Finnur Jönsson bietet mit gewohnter Sorgfalt und

Sauberkeit eine musterhafte Ausgabe der Heimskringla

dar, die alle früheren in Schatten stellt. Dem Filologen

wie dem Historiker wird die neue Ausgabe gleich will-

•komnien sein. Die Einleitung gibt über die Handschriften

Bericht und wird noch durch die Facsimileausgabe er-

gänzt. Suorres Verfasserschaft und Quellenbenütznng

behandelt FinntU' in seiner Literaturgeschichte II, 2.

696 ff. Zum ersten mal wird der Kringlatext, eine um
1260 geschriebene Handschrift, von der nur ein einziges

Blatt in der Stockholmer Bibliothek erhalten ist, nach

der zuverlässigen Abschrift Asgeir Jönssous (um 1700)

methodiscli und vollständig zu gründe gelegt. Die Unter-

suchung beweist die Notwendigkeit dieses textkritischeu

Standininktes. Sorgsam werden neben der Abschrift As-

geirs auch noch alle übrigen vorhandenen erwogen, um
so genau als nur irgend möglich den Wortlaut der ver-

brannten Kringlahandschrift festzustellen. In zweiter

liinie kommt die nur bruchstückweise erhaltene Hand-
sclirift AM 39 fol. für die Testkritik in betracht. Jöfra-

skinna und Frisianus sind Bearbeitungen des Kringla-

textes und stehen mithin zurück. Sie sind aber in den

Varianten verzeichnet, so dass die Ausgabe nicht bloss

den ältesten erreichbaren Text enthält, sondern auch ein

treues Bild der Ueberlieferung gewährt. Der erste Band
reicht bis zur Olafssaga Tryggvasouar einschliesslich, der

zweite bringt die Ulafssaga lielga, der dritte die übrigen
~ ^'ur. Ein Anhang (III, 493—517) enthalt die Kapitel,

• nur in der Jöfraskinna stehen und in der Kringla

lehleu. Bd, III, 519—63 stehen ausführliche und ge-

naue Namenverzeichnisse, ein kleiner 4. Band ist der

kurzen aber gründlichen und scharfsinnigen Erklärung
und Uebersetznng der Skaldenstrophen gewidmet. Dadurch
wird die Benutzung der Heimskringla namentlich auch

für nicht philologische Leser wesentlich erleichtert, duich

die Möglichkeit einer rasch und bequem zu erholenden

Erläuterung überhaupt eine genussreiehe Lektüre des

\Verkes ermöglicht. Finnur fügt Jedem Kapitel Verweise

auf die Parallelstellen der andern isländischen und nor-

wegischen Sögnr bei und stellt damit die Heimskringla

in den grossen Zusammenliang der ganzen nordischen

'ieschichtsciireibung. Ferner verzeichnet er am Rande
die Jahreszahl eines jeden zeillich bestimmbaren Ereig-

nisses. Die Ausgabe erfüllt also vollständig und zweck-

mässig alle philologischen und historischen Ansprüche

und ist dabei so kurz und bündig als nur möglich und

doch erschöpfend. Die Druckeinrichtung ist klar und

übersichtlich. Der Voll.-*tändigkeit halber könnte man
nur das eine noch wünschen, dass die Einleitung nicht

bloss auf G. Stornis Buch über Snorre und auf des Verf.

eigene LG. verwiesen, sondern die Ergebnisse in kurzen

Zügen dargestellt hätte.

Eostock. Wolfgang Golther.

Scherer, Dr. Hans. The Pleasant Comedie of old

Fortunatus by Thomas Dekker. Hrsg. nach dem Drucke
von KiOO von" Dr. H. Scherer. Erlangen und Leipzig,

Deichert 1901. X und 152 pp. 8». M. 4.

Münchener Beiträge zur romanischen und englischen Philologie

hrsg. von Breymann und Schick. Heft 21.

Thomas Dekker, den Webster in einem Atlieni mit

Shakespeare als seinen Meister nennt, verdient in jeder

Beziehung aus dem Halbdunkel hervorgezogen zu werden,

in das er bis jetzt, nur selten von einem Freunde be-

sucht, gebannt war. So ist denn Scherer's Ausgabe des

Fortunatus um so willkommener, als sie wirklich als

mustergiltig bezeichnet werden darf. Nach einer ein-

gehenden Einleitung bekommen wir jetzt endlich einen

anständigen Text, in dem nur in den seltensten und

sichersten Fällen von der Vorlage, der Q. 1600, abge-

wichen wird (das doppelte thiis in 518 ist Druckfehler;

ronnes in 586 des Reimes wegen vorgezogen; ich würde

j

bei romes geblieben sein; dagegen hätte toes in 2203

unbedenklich in den Text gesetzt werden dürfen; 2216
' ist unklar:? = lut thbie oicn sweet seif.

Die Anmerkungen hätten schon etwas ausführlicher

sein können. Nachtragend bemerke ich:

Zu Z. 1139 that desperate Don Dego deatli ge-

nügt der Hinweis auf The Devil's Answer to Pierce

Pennylesse kaum; es handelt sich natürlich um eine An-

spielung auf jenen Spanier, von dem es in Dekker-

Webster, Famous History of Sir Th. Wyatt (Dyce's

Webster, Old Drara. p. 198, Hazlitt's Webster, Libr.

of Old Auth. I, p. 45) heisst: There came but one

üondetjo iiito England., and he viade all Paid's stink

agaiii (= sehr, scheusslich). Dyce fügt dazu einen

Verweis auf Heywoods Fair Maid of the West und sagt:

Various other uriteis allude tu the nasty feut of this

Don Diego in St. Paulis Cuthedral; and it is verij

plaiidy told in a letter amung the Cottonian AISS
[Jid. C. III.), which mttst hace Leen uritten about

the beginning ofl597. Der Herausgeb. desPearson'schen

Dekker hat sich nicht entblödet, Dyce's Angaben ohne

Quelle in III, 372 abzudrucken; wenn der Brief noch

nicht veröffentlicht ist, wäre er des Drmkes wert.

Hazlitt verweist auf Collier, Notes to Heywood's Fair

Maid etc. in der Shakesp. Society, die ich hier nicht ein-

sehn kann. Webster selbst spielt darauf an in The
White Devil (Dyce, p. 10, Hazlitt, II p. 42): to have

prejHird a deadly rupour in a Spaniards fort; auch

im Malcontent (Dyce, p. 342) beziehen sich die Worte:

inore beustlg, the sacredest place inade a dogs' kennet

auf diesen Spanier (Fleay, Cliron. Engl. Drama II, 78;

Bullen sagt davon in seiner Ausgabe Marston's nichts).

Im Malcontent hätte Scherer auth eine Erklärung

für 2492: liltle Welshuoman in Cgpius, that had

but one hörne in her liead finden können ; es heisst

dort (Dyce, p. 336) : . . . . hont . . . as that grcicing

in the tvoinans forehead tirelve gears since (= 1 588).

Dyce (cf. Bullen, Marston, I, 233) beleiirt uns: 2'he

tcoman with the hörn in her forehead was probablg

Margaret Grif/ith , uife of David Ouen , of Llan

öadnain. in Montgomcrg [also ein Welshicoman]. A
Portrait of her is in existence, preß.rcd to a scarce

Pamphlet' (Mgl der Titel; nach Fleay I. c. im SR.
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eingetr. am 15. Oct. 1588; wäre auch des Neudrucks

wert!).

Die Identificiriing dieser Dame — sie wird im sog.

„zweiten" Teil genannt— ist insofern von grosser Wichtig-

keit, als sie uns vorsichtig machen und daran verhindern

sollte, dem Vorkommen der "Worte ,.-1« Almond for

a Parrot" (cf. Dyce"s Anm. zu AVestw. Ho. V, 4, p. 242)

und „Crack me 'tliis Nut" in ZZ 59—60 nach Fleay's

Vorgang irgend welche zeithestimmende Bedeutung bei-

zumessen, ilit demselben Rechte könnten wir mit Sati-

romastix allerhand Experimente anstellen lediglich weil

in ihm Gorboduck, Mephostophiles, Porrex, Jeronimo und

gar mother Mumble-crust und Gammer Gurton vor-

kommen.
Viel wichtiger ist mir, dass Seherer trotz allen

darauf verwandten Fleisses (cf. pp. 15— 17), kein An-

zeichen dafür hat ausfindig machen können, dass irgend

welche sprachliche oder metrische Verschiedenheiten

zwischen dem „ersten" und „zweiten" Teil bestehn.

Wer unbeeinflusst, mit genügender Kenntnis Dekker's

und einem aufmerksamem Ohr den ersten Teil vornimmt,

der wird hier überall den alten Dekker finden ....
vielleicht gar at his mrij hest\ Leider ist es ja ziemlich

schwierig, hier etwas Geniessbares in Schwarz auf Weiss

aufzutischen, doch sei erinnert an Don Diego (1597),

die zweimalige Erwähnung Phueious (1598 und 1600

Dekkers Phaeton ; Fleay 1. c. I, 122, 127, Ward 2 II,

470 ; III, 75), die auf Dekkers Vorliebe, die fleissigen

Theaterbesucher an bekannte Stücke (cf. oben) zu er-

innern , zurückzuführen ist , an Ausdrücke wie hon

foote of miserie (410), iran bitte of pemtrie (534),

hadge of puritie (647 ; — weisses Kleid) etc. ; vgl.

Engl. Stud. 28, 212 A. 1; an Imlian mine (348; cf.

445 und trauellers in 993; man denke an Grissill 1055,

2214 und Dekkers Benutzung von Hakluyt), an leatie

necessitie (572) \erg\. mit leane annes oflancke necessitie

in Grissill, 228 ; so finden wir « fig for in F. 554 und

G. 1693; so, ho, ho in F. 1 und G. 1675 u. s. w.

;

ferner ßip, flap 541, rattle, hladder, rattle, 546 (offenbar

ein Refrain ; cf. Ben Jonson, Barth. Fair I, 1 ; ed. Gifford

p. 310); vergl. Engl. Stud. 28, 227.

Bemerkt sei auch, dass ich mich bemüht habe im

Archiv 107, 110 gewisse üebereinstimmungen im Wort-

schatz Dekkers und demjenigen seiner näheren Bekannten,

z. B. Kempe's nachzuweisen; so dürfen wir denn auch

wohl Corke and feathers in 1031 (cf. Kempe's Nine

days Wonder, Engl. Garn. VII, p. 18: mg heart Cork,

and mg heels Feathers) und a dog has his dag in 1066

(cf. Kempe, 1. c. p. 37: everg dog vuist have a dag)

auf Dekker zurückführen.

Mit alle dem soll natürlich nicht geleugnet werden,

dass Dekker das alte Stück gekannt und vielleicht auch

hier und da benutzt hat; das geht schon deutlich aus

dem Eintrag im SR „old Fortunatus in his new liverg"

hervor. Aber von einer „Ueberarbeitung" oder „Um-

arbeitung" kann nicht wohl die Rede sein, schon weil

Henslowe Dekker fast den Preis für ein neues Stück

auszahlte (cf. Herford, Lit. Rel. p. 211) — man müsste

denn auch Shakespeare's Lear und Henry V für- Um-
arbeitungen der alten Stücke ausgeben wollen.

Was sonstige Kleinigkeiten anbetrifft, so möchte ich

in 952 immortall lesen; vergl. das Vorhergehende. Zu

962—3 sind die textkrit. Noten und die Anmerkungen

widersprechend. Das Richtige ist beidemale p/es; cf.

Satirom. p. 200: dagger Pge und dazu Nares i. v.

! Dagger, The. In 2604 mag ein Vorhang gezogen

I worden sein ; möglich auch, dass der Thurm (2572) -Ein-

gang durch eines der Thore markiert wurde, während

Shaddow (2595) durch das andere abgeht ; in 2iifl4

werfen sie dann auch Andelocia in den Thurm.

Zum Schlüsse hoffe ich, dass auch Satiromastix jetzt

in absehbarer Zeit einen ebenso tüchtigen und gewissen-

haften Herausgeber finden möchte, als Fortnuatus, der

auch hierin das alte Glückskind war.

Louvain. W. Bang.

Üstberg, H. O., Les voyelles velaires accentuees, la

diphthonge au et la desinence -<(^I^' dans quelques noms de

lieux de"^la France du Nord, üpsala. Almqvist & Wiksell
1899. 100 S. 8«.

Wenn die lautliche Entwicklung eines Fonems aus

irgendwelchen Gründen unklar ist — weil die wenigen Bei-

spiele, die wir dafür haben, einander in ihren Resultaten

widersprechen, weil das Etymon einzelner derselben nicht

durchsichtig ist, weil die Ergebnisse der analogischen^

Umformung oder der Entlehniuig aus anderen Dialekten

dringend verdächtig sind : alles Fälle, die gerade bei der

historischen französischen Grammatik leider häufig be-

gegnen — da bleibt, wenn alle anderen Hilfsmittel er-

schöpft sind, als letzte Zufluchtstätte das Studium der

Eigennamen. Und obwohl auch aus den Personennamen

bei kritischer Ausnutzung eines möglichst reichen Mate-

rials gewiss noch manches zu gewinnen wäre, fürs

Französische unstreitig viel wichtiger sind die geogra-

phischen Namen, ein erdrückend reiches Material, das

noch einen Vortheil hat : dialektische Verschiedenheiten

genau anzuzeigen. Und so ist freudig zu begrüssen, dass

gerade bei einer Reihe schwieriger Fragen, der Ent-

wiekelung velarer oder velar gewordener Vokale, ein An-

fang in dieser Richtung gemacht ist.

Leider giebt es dabei manchen Haken. Wenn die

Ortsnamen in alter Sprache, in lateinischem Gewand

überliefert sind, ist oft Aussprache und Betonung ' un-

klar ; die Erklärung der Form variiert, je nachdem ver-

schiedener Kasus und Numerus des Etymons angesetzt

wird: die Identifizirung des Namens ist vielleicht auch

öfter unsicher, als es zugestanden wird. Vor allem

giebt es folgende zwei erschwerende Momente: Die heu-

tigen Formen sind oft durch Volksetymologie, noch öfter

durch Anpassung an die Schriftsprache entstellt: die

Form des entsprechenden Patois ist oft nur mühsam,

und wenn derselbe ausgestorben ist, gar niclit mehr zu-

gänglich. Und auch die alten gesprochenen Formen sind,

wenn niclit schon früher, gewiss bereits vom 6.-7. Jahr-

hundert an, umsomehr in der späteren Zeit rücksichtslos

und willkürlich nach bekannten Mustern latinisirt worden,

da das Etymon gewiss in vielen Fällen bereits damals

in Vergessenheit geraten war. Deshalb wird es recht

unangenehm empfunden, dassOestberg sehr oft die Quellen

für seine ältesten Belege nicht anführt. Das wäre für

ihn nicht schwer gewesen, und hätte dem, der seine .Auf-

stellungen nachzuprüfen hat, die Arbeit wegen des ver-

streuten und an vielen Orten — wie liier in Prag —
unzugänglichen Materials die Arbeit wesentlich erleichtert.

Um ein paar Beispiele zu geben : Aus welcher Zeit

stammt das als Etymon für Rouvres S. 22 angeführte

' In bczug auf die gallischen ist auf die jüngst erschienene

eingehende Studie Meyer-LUbkes: die Ketonnnsr im Uallischcn

(Wiener Sitzungs-Berichte CXLIII, II), im folgenden M.-L.

zitiert, zu verweisen.
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ich im

Dieses

fern er

RÜBRUM ? Viel wahrscheinlicher scheint der Banmname
ROBUR. der wohl sicher vorliegt in le Rourie Eure-

et-Loir, Indre-et-Loire ; le graiut et le petit Rouvres
Indre-et-Loire (verg-1. Rohur Fasa)ii Pard. IUI: die

mehrmals begegnenden Rourroy, Roiirrois ^=*'ROBO-
RETU). Ausser den angefülirten giebt es mindestens

noch 18 verschiedene Ronvre(s) in verschiedenen Ge-

genden Nordfrankreichs: gehört hierher vielleicht auch

Renves Marne. Reuve-sur-Florence Saöne-et-Loire? —
Ist Epinay (S. 94) wirklicli SPIXOGILU, nicht wie so

viel andere Ortschaften desselben Namens einfach SPI-

NACU? Auch SUMMA DEUYIA, Sommedieue (S. 79)

sieht aus wie eine wenig gelungene Latiuisirnng.

Andererseits aber sind auch die Namen kleiner, oft

nicht hundert Einwohner zählender Weiler, die nicht

liistorisch zurückverfolgbar sind, besonders für die Ab-
grenzung dialektischer Lautentwickelung trefflich zu ver-

werten, wenn sie etymologisch durchsichtig sind oder

verschiedene dialektische Varianten ein und desselben

Namens die gemeinsame Grundform erraten lassen; dass

Oestberg bei Heranziehung derselben mehrmals zu viel

schärferen Ergebnissen gekommen wäre, will

folgenden für die Entwickelung von ö[ zeigen.

Material ist nämlich naturgemäss viel reicher:

sind derartige Namen im Allgemeinen weniger der An-
passung an die Schriftsprache unterworfen, da die Orte

meist nur gerade der zunächst umliegenden Bewohner-
schaft bekannt sind.

Nun zu den Einzelheiten. S. 13 ff. behandelt also

die Entwickelung von i'i[. Eine dialektische Teilung wird

konstatiert, in einem Gebiet wird es ou. im anderen eit.

Der weitaus grössere Theil der angeführten Ortsnamen
enthält LUPU, entweder den Heiligen- oder den Tier-

namen: sogleich erscheint es auffällig, dass diese Bei-

spiele unter die anderen gemengt sind, da doch die Ent-

wickelung im heutigen Franz. abweichend ist; doch er-

scheint dies zunäclist dadurch gerechtfertigt, dass sich

^aint-Leu in Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, in Paris

-'•Ibst findet. S. 16 wird dann behauptet, dass die Ver-

teilung der Ortsnamen die bisher festgestellte dialektische

Abgrenzung der beiden Laute vollständig bestätigt. Aber
vergleicht man die 11. Karte Suchiers in Gr. Gr. I, so

' rkennt man sogleich, dass das nicht richtig ist: hier

nämlich reicht das ö-Gebiet viel weiter nach Süden und
-eit neuerer Zeit auch nach Westen. Aber für die

Ilaglichen Gebiete bringt Oestberg eben nur Namen mit

LUPU >• Lo'ip : und doch wäre durch reicheres Heran-
ziehen der heutigen Ortsnamen die fast völlige Ueber-
nstimmung mit dieser Karte klar geworden, die Grenzen

-"gar vielfach noch schärfer bestimmt worden. Wir haben'

:

I'ETROSA la Pierreuse Loiret, Orleans: la Pereuse
Ardennes, Signy l'Abbaye; dagegen la Peroiise Calvados,

Trevieres; RIVU PETROSU le Rti-Preux Akne, Braisne:

Rupireux Seine-et-^larne. Villiers-St.-Georges; *GENIS-
TOSü u.-A Geiietenx Enre-et-Loive, Brezolles: Genelouse
-aTine-et-Loire, St.-L^ger-sous-Beuvray; CHAIL -4- OSA
' liailleuse Loiret. .Targeau: Yonne. Aillant-sur-Tholön

:

i'ttLlOSU n.-A la Fouilleiise Seine-et-Oise, Jlarly-le-

d: FeiiUleuse Eure-et-Loir, Senonches;

itse Cher, le Thätelet; Cher, Nerondes:
i'lier, Saulzais-le- Dotier : Saöne-et-Loire

Lancy; *CORULOSU u.-A Coudreuse Sarthe,

la Feuil-

Feiiillonx

Bonrbon-

Brulon

:

' Ich bringe nur Beispiele für das besagte, fragliche Gebiet
und begnüge mich im allgemeinen mit der Angabe von Departe-
ment und ( anton.

I Condroux Sarthe, St.-Paterne; LUTOSA Lenze Aisne,

Aubenton; Lense Marne, Montmirail: Louzes Sarthe,

Fresnaye-sur-Chedonet; VILLA-PIRORU la Ville-

Pereii Cötes-du-Nord, Broons ('?): Villepereux Eure-et-

\

Loir, Orgeres; *FRAXINOSA Freneuse Eure, Montfort-

,
sur-RisIe; Seine-Inferieur, Elbeuf : Seine-et-Oise Bonnieres;

j

la Frenotise Mayenne, Cosse-le-Vivieu; *BETÜLLOSA

I

la Boulonze Manche, Dueey; *SALICOSU Saitqueux
Yonne, St.-Julien-du-Sault; TILIOSA Thilouze Indre-et-

Loire, Azay-le-Rideau: Coiirseiiles s. u. : *FRIGDULOSO
u.-A (vergl. die Ortsnamen Froidiire, Froidierc, Fre-

:
diere, la Freche etc.) Frilcuse, Eure, Etrepagny; Loir-

I

et-Cher, Contres; la Frileuse Eure-et-Loir, Orgeres;
Eure-et-Loir Chäteaudun; Friloux Orne, Moulins-la-

Marche; Frilome Orne, la Ferte-Mace; da auch die üb-

rigen von Oestberg nicht angeführten Ortsnamen GouXj
Gueiix vermutlich auf GOTHOS zurückgehen, so dürfte

das wohl auch von Montgxeux (Troyes) gelten: MONTE
GIVRE + 0S\] {'?) Moiitc/itronx ilavne, Sezanne. Freilich

findet man auch -eiise für O.SA an mehreren Orten, wo
! mau es nicht erwartet. Dort wo das Etymon dnrch-

l

sichtig war, mag die Form der Schriftsprache angepasst
sein: *FILICARIOSA u.-U la Four/ereuse neben le

. Fougeroux Deux Sevres: VINOSA u.-U la Vineuse
Saöne-et-Loire, Vendee und das von Oestberg beigebrachte
Villiers-Vineux Yonne; PETROSA la Pireuse Charente,

Blanzac. Freilich kann auch in einzelnen Gegenden un-

I

abhängig dieser Wandel vorgenommen sein, vergl. Su.

!

Gr. Gr. I 601. Da nun leu bis ins 15. Jahrhundert in

i Paris bezeugt ist (von G Pa. nachgewiesen Ro X, S. 50),

so wird wohl loup später ans den östlichen oder süd-

lichen Provinzen bezogen worden sein, als das Tier im
Zentralfrankreich zu existieren aufgehört hatte; der
Heiligennamen SaiiU-Leu verblieb aber noch eine Zeit-

lang im Schriftfranzösischen, in welcher Zeit dann etwa
Saiiit-Leu in Saone-et-Loire nach dem Schriftfranzösischen

umgeformt sein könnte; schliesslich aber wurde er durch

die etymologischen Reminiszenzen ebenfalls von Saifit-

Loiip verdrängt, während die von ihm stammenden Orts-

namen z. T. das archaischere Gepräge beibehielten. —
S. 33 f. I)ass -ol/es in sehr vielen Ortsnamen auf ge-

lehrter Herübernahme des Suffixes -olaC") beruht, ist

wenig glaublich ; zunächst war zu konstatieren, dass

eine dialektische Verteilung vorliegt, -olles auf dem
grössten Teil des Gebietes, -eidle(s) auf einem schmalen
Streifen im N. und 0. : vergl. ausser dem von Oestberg
beigebrachten Champii/neulle (Ardennes), Vigneidles

(Meuse [Zweimal'): — Cauipigtiettlles, Pas-de-Calais

;

Vigiieulles, Metz; Vigneidles Meurthe-et-Moselle : Chi-

eullrs, Motz; Marieitlles Metz; Rozerieidles (im Metzer
Dialekt roziöl) Metz: Sapigueule ganz im Norden von
Jfarne : Chaiiipigtieiilles Menrtlie-et-M. ; Chanipigneiilles

Haute-Marne an der Grenze gegen Vosges: Muncieulles

an der Reichsgrenze, westlich von Metz: vergl. auch
Biixendles Menso, Mazeridles an der Reichsgrenze

zwischen Cliäteau-Salin und Nancy neben mehreren
Buxerolles, Bnsserolles, Maze(y)rolles auf dem übrigen

Gebiet. Anf diesem dürfte -eHlle(s) kaum begegnen

:

Courseidles Calvados ist wohl CORTE SOLA, vergl.

Co\irsoules (l.ozere), Vignenlle in Mayenne ist viel-

leicht orthographische Variante von Vigneiit. Ent-

lehnung des Suffixes in den zahlreichen Namen, wie

Fni'erolles. Marolles, Fougerolles etc. bei späterer

Gründung des Ortes, wie es Oestberg annimmt, lässt sich

aus folgenden Gründen nicht begreifen: 1) Es bestehen
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meist Masculin-Formen daneben, deren Vokal auf ue be-

rnlit. u. zw. im ganzen Gebiet: Alareiiil, CJtaiii))ii/)ieiil,

Cliampugnieu, Favreuil, Faireux etc. 2) Man versteht

niclit, woher sie entlehnt sein sollten ; man entlehnt

doch nicht Xamen meist unbedeutender Dörfer ans dem
Spanischen, Italienischen, auch nicht aus dem Lateinischen

;

dazu ist der erste Teil der meisten Namen echt romanisch.

3) Es begegnet bereits Anisohi (= Anisole), Cananiola

(lies Cassaiiiola ?), Marojaleni'is (wohl von dem Ort,

der heute MaroUes heisst, bei St. Calais« bereits im

Jahre 520 (Pard. I 111). Man wäre zunächst zur An-
nahme gedrängt, dass -olii und -olu verschieden be-

handelt wurden, meide eine Analogie nach den stamm-

betonteu Formen von molere darstelle, ßlloh Aue N 2 ii

,

6iT, vuleut ebenda 39i'o, die stammbetonten Formen von

volare: vqles, cqle könnten diese Ansicht stützen; ab-

weichende Formen Hessen sich vielfach durch Analogie

erklären; aber ich gestehe, dass diese Ansicht wenig be-

friedigt; denn solche P'ornien mit -ole finden sich gerade

auf oder nahe von Gebieten, wo die Ortsnamen auf

-eiiUe{s) ausgehen (vergl. Su. Aue N S. 61). Wahr-
scheinlicher ist die Annahme, dass der keltische Bestand-

teil, der in der Form -f/alutii, -(/nliaii, -gilum so häufig

erscheint, in diesen Worten stecke ; dass er sich mit

lateinischen Stämmen verbunden habe, wie dunu, -acn,

oder das lateinische Suffix verdrängt habe ; dass -öi/ala

sich mit früher Synkope und Assimilation zu -odla,

-olla entwickelt habe, -ögalu mit späterer Synkope -ogsl,

-ojel^ -ueV geworden sei; damit steht dann im schönsten

Einklang, dass diejenigen Xamen, die nicht mehr auf

ursprünglich keltischem, sondern anf gernianiscliem Gebiet

zu finden sind, die ursprüngliche Lautform gewahrt haben.
— Die Form Bördele, Bordeaux annBiirdifjala (resp. -o$)

brauchte man dann nicht durch Umstellung zu erklären,

wie es JI.-L. tliut (Rom. Gramm. I 499). - S. 44— 51

sucht Verf. an Hand der Ortsnamen nachzuweisen, dass

cloic, trau die richtigen, nicht entlehnten Formen des

Zenti'ums sind, was man ohne weiteres zugeben wird

;

dass aber (mit Schwan) peu und bleu aus der Pikardie

stammen, was in Anbetracht der Bedeutung dieser Wörter
sehr schwer anzunehmen geht. Vielmehr scheint mir

nichts dagegen zu sprechen, dass nach Labial die Ent-

wickelung von oii zu eu (welche Aussprache die ur-

sprüngliche sei, lasse ich dahingestellt) dem Zentral-

französischen und Pikardisehen gemeinsam, nach anderen

Lauten nur dem Pikardisehen eigen war; fürs Pikardische

haben wir an sicheren Ortsnamen für eu nach Nicht-

Labialen freilich nur Eu, ausserdem aber eleu in alten

Denkmälern und heute. Für das Zentralfranzösische haben
wir ausser rloii zahlreiche Belege für Nicht-Labial ein Orts-

namen; für Labiale allerdings nur das widersprechende

Aiiwus, von dem Verf. aber nicht angiebt, wo es liegt,

und das ich nirgends gefunden liabe. Dass in bleu die

r^abialis nicht unmittelbar vorangeht, braucht nicht be-

denklich zu machen, da das l nach h sehr wohl mit

Lippenrundung gesprochen sein kann; andererseits geht

in foH ( Torfou in der Diözese von Paris) bloss ein

labiodentaler, nicht mit Lippenrundung gesprochener

Laut Vorher. ~ S. 75. Auf die gelungene Erklärung
vony/t'Mce mache ich aufmerksam; die Ortsnamen-Beispiele

für den Wandel von vi > i, von denen Verf. S. 72

si)riclit, hätten hier zusammengestellt werden sollen ; ich

finde nur Le.covios{S. 87), worüber M.-L. S. 18. —S. 94.

Einige Fälle von -oliii zu -eil statt -euil in Zentral-

frankreicli erklärt Verf. aus Analogie nach den Ab-

leitungen auf -oix. Mit diesem Prinzip operiert Verf'

überhaupt mehrfach, aber nicht gerade in überzeugender

Weise; für Aiixerre lu a., vergl. M.-L. 8,38; über Roueu
etc. M.-L. 43: was endlich (S. 66) Nouan und Mhlaii

betrifft, so möchte ich darauf hinweisen, dass an und on

vielfach unter der Aussprache ö zusammengefallen sind,

ein medö also leicht etwa von einem Pariser als Medan
gefasst werden konnte. Was nun die sechs Namen auf

-eil betritft. so habe ich bezüglich Epinny meinen Zweifel

bereits geäussert, Rueil, Corheil erklären sich zwanglos

durch Einwirkung der vorhergehenden Laute, allerdings

bleiben noch Mareil, Creteil, Boneil. Hier möchte ich

dialektische Entwickelung nicht ohne weiteres in Abrede

stellen, und darauf verweisen, dass z. B. der Pariser

Henri Estienne, Sohn des Parisers Robert Estienne, eine

Aussprache eil für ucil kennt (Tliurot, prononc. frcse.

I 463,466). — S. 97 ; interessant' sind die Ortsnamen,

die mit Hilfe von boscus gebildet sind ; wer immer sich

mit den schweren Wörtern Iwis etc. beschäftigen wiid,

wird sich mit ihnen abfinden müssen. Oestberg's eigene

Erklärung (S. 70 f.) ist eine ansprechende Modifizierung

der Meyer-Lübkischen.

Wenn auch öfters grössere Vollständigkeit, kriti-

schere Sichtung, stärkeres Heranziehen der modeinen
Dialekte zu wünschen gewesen wäre, so sind wir dem
Verf. doch für seine mühevollen Zusammenstellungen und

manche schöne phonetische Erörterung zu Dank ver-

pflichtet.

Präs E. Herzog.

Wilhelm Hertz, Spielmanusbnch. Xovelieu in Versen
ans dem 12. und 13. .lahrhnndert. Zweite, verbesserte und
vennebite AiiHage. Stuttg.irt, Cotta 1900. VI und Iliti S.

In den letzten Jahren hat Wilhelm Hertz die Freunde

mittelalterlicher Poesie mit drei Gaben beschenkt, deren

Wert uns allen bekannt ist und keines Wortes bedarf.

1894 erschien in zweiter neu bearbeiteter Auflage die

üebertragung des Tristan von Gotfrid von Strassburg:

1898 die Uebersetzung von Wolframs Parzival ; und nun

liegt auch das Spielmaunsbuch in verbesserter und reich
vermehrter Ausgabe vor. Fachmännische Sachkenntnis

und künstlerischer Geschmack zeichnen diese drei Werke
derart aus, dass sie besser als irgend ein anderes Buch
den angehenden Fachmann wie den Liebhaber in Dich-

tung und Leben dieser Zeit einzuführen vermögen. Das
.Spielmaunsbuch ist durch zwei neue Novellen bereichert,

I

den „Aristoteles" des Henri d'Andeli und den „Sperber"'.

[Besonders die erstere gehört zum tieistvollsten und

I
Witzigsten, was uns das Mittelalter hinterlassen hat

:

; mit feinster psychologischer Beobachtung wird erzählt,

wie der grosse Philosoph Aristoteles seinen Schüler Ale-

xander vor der Minne bewahren will, aber selbst derart

unterliegt, dass er sich von der schalkhaften Geliebten

des Königs einen Sattel autlegen lässt und unter ihr als

Pferdchen durch den Garten kriecht. Wesentlich er-

weitert sind auch die lehrreiche Einleitung (Spielleute,

älteste frz. Novellen, bretonische Feen) und die An-

merkungen. Zu diesen beiden Teilen ist ein nützliches

Register neu hinzugekonnnen. Trotz dieser Ergänzungen
hat das Buch den äusseren Umfang von früher und seine

Handlichkeit behalten : der Verleger hat dies durch die

Verwendung dünneren Papiers ermöglicht.

Zu dem Abschnitt über die Spielleute möchte ich

hier eine Bemerkung machen. Man hat sich in der bis-

herigen Forschung oft zu eng an diesen doppelsinnigen
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Ausdruck ( joi/lcor
— joylar — spihnan) angeschlossen

und g-ewissevmassen nach einer Definition dieses Wortes

iidev auch des Namens nieuesfrel gesucht. Die wenigen

uns überlief'ei'ten Bezeichnungen sind aber durchaus viel-

deutig, worüber schon im Mittelalter geklagt wurde.

Insbesondere wird der grundsätzliche Unterschied ver-

wischt, der zu allen Zeiten zwischen schaft'enden Dichtern

und blossen Vortragenden bestanden hat. Die Schöpfer

liervorragender Dichtervverke gehörten aber auch damals

zu den gebildetsten ihres Volks und ihrer Zeit.

Mit fahrenden Gauklern, Bänkelsängern und .Schma-

rotzern hatten sie nichts gemein. Freilich lebten sie

wie diese von ihrer Kunst, soweit es nicht etwa fürst-

liche Dilettanten waren. Gerade die grössten uns Be-

kannten Dichter der Franzosen, Proveuzalen und Deut-

schen waren genötigt, durch ihre Werke ihr Brot zu

gewinnen, so wie noch heute unsere ersten Dichter. Oft

mochte sie harte Not bedrücken. Manche mochten darum
Dichter und Spielmann zugleich sein. Oder dichteten

Spielleute nach ihrem Vorbild minderwertige Nachahm-
ungen und suchten so den Eang eines Dichters zu ge-

winnen. Mannigfaltige Uebergange fanden ohne Zweifel

statt. Dichter und Bänkelsänger blieben darum doch

von einander getrennt, wie sie es vor- und nachher ge-

vi'eseu sind. Die Ausdiiicke trobador — troveor und

der jüngere doctor zeugen von dem Versuch, beide Klassen

auch namentlich zu trennen. Der Verfasser hätte gut

gethan, die Belege, die sieh auf die Dichter beziehen

und ihre Sonderstellung ei-kennen lassen (so S. 6, 10,

24) vereinigt voranzustellen. Auszugehen wäre dabei, wie

er es teilweise mit Glück gethan hat, von den grossen

Gattungen wie Heldenepos, Minnesaug, Roman und No-

velle : jedem dieser grossen poetisclien Gebiete entsprach

(ine bestimmte künstlerische Ausbildung und eine Gruppe
von Dichtern, die ausschliesslich oder vorzugsweise einer

iiattung sich widmeten (wie wir heute von einem ro-

iinuicier oder Dramatiker reden). An Zeugnissen für

solche Dichtergruppeu fehlt es uns nicht. Tief unter

ihnen allen standen nach Bildung und Lebensführung

die Fahrenden, die vom Vortrag dessen lebten, was jene

geschaffen hatten. Die stolzen Feudalherrn liebten es

mitunter, alle Künstler von Beruf verächtlich in einen

Topf zu werfen und als Spielleute zu bezeichnen : denn

in der Eegel verliehen nur Macht und Reichtum im feu-

dalen Staat Rang und Ansehen. Die Kirche vollends

hasste und verfolgte die weltlichen Dichter als Verbreiter

einer nicht kirclilichen Bildung.

Ein Analogon dazu finde ich in der Missachtung des

Schauspielerstandes, der sich erst in der neueren Zeit

(US rechtlicher Unehrlichkeit emporgearbeitet hat : noch
• ine Adrienne Lecouvreur wurde fern von geweihtem

Boden auf dem öden Marsfeld verscliarrt. Wollten wir

unsererseits heute den vagen Ausdruck Spielmann als

einen Begriff gelten lassen, so würden wir damit ein un-

gerechtes Vorurteil der bevorrechteten Stände des Jlittel-

alters weiterschleppen. Und dieser Erwägung dürfte sich

der Verfasser des vorliegenden Werkes wohl zuletzt ver-

schliessen.

Halle a. ö. E. Wechssler.

Hermann Suchier, Die gekürzte Fnssnne; von Lud-
wigs Krönung (Frani.ais 144H i. Halle IDUl. ilickaiiiit-

macluuit;- der Ergebnisse der akademischen I'rcisbewerbung
vom .lahro 1900 etc.). 4».

Mit der Akribie, die ihn anszeichnet, giebt Suciiier

das Resultat einer erneuten Collation der gekürzten Fas-

sung des Couronnement, wie sie die Hs. B. N. 1448
bietet , und eine übersichtliche Vergleichung derselben

mit der vollständigen Fassung. Bei der Wichtigkeit

dieses Liedes für die Epenforschung wird man die Gabe
mit Dank begrüssen und oft zu benutzen Gelegenheit

haben. Nur in zw^ei Punkten teile ich Suchiers Ansicht

nicht ganz. P. 1. Die Hs. 1448 kann schwerlich, weder
im ganzen noch in einzelnen Teilen, nach dem Vortrag

eines Spielmanns zusammengestoppelt sein. Diese an

sich verlockende These war ich selber vor Jahren ver-

sucht zu vertreten, musste aber ihre Unhaltbarkeit ein-

sehen und die begonnene Abhandlung bei Seite legen.

Eine befriedigende Erklärung finde ich nur in der An-
nahme einer durch Ausfall vieler Blätter lückenhaft ge-

wordenen Vorlage. — F. 5. Da ich die assonierende

Fassung der Narbonnais nicht als erwiesen betrachte,

bezweifle ich auch die Entlehnung aus ihr. — Endlich

verbessere man p. 4 links V. 36—60 in V. 34— 60.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Franpois Villon par Gaston Paris (Collection des Grands
Ecrivains Franijais) Paris. Hachette & Cie. 1901. 190 S. 8».

Die schöne Sammlung der „grands ecrivains 'fran^ais"

ist um ein Meisterwerk feinsinniger, warmempfindender

und gründlicher Kritik bereichert v^'orden. Auf Grund
der erfolgreichen archivalischen Studien der letzten .Jahr-

zehnte, mit Benutzung z. T. noch ungedruckter Funde
von Marcel Schwob und persönlicher Studien, deren Er-

gebnisse nächstens in der Romania erscheinen sollen,

hat G. Paris ein lebensvolles Bild des bewegten Lebens

Villon's liebevoll entworfen. In dem ersten der Biogra-

phie des Dichters gewidmeten Abschnitt hat G. Paris

zugleich mit den Darstellungen der äussern Lebensum-

stände Villons das eigentümliche Treiben des damaligen

Paris, die Zustände an der mächtigen, der weltlichen

Autorität trotzenden aber innerlich schon verfallenen

Universität geschildert. An der Hand des Dichters und

unter der bewährten Führung des Kritikers wandern
wir durch die Strassen und „tavernes" des Quai'tier

Latin und der Gite und verweilen in dem Charnier des

Innocents, dessen Anblick Villon unsterbliche Strophen

seines Grand Testament einflösste. Die Schilderung des

pariser Milieu's ist für das Verständnis und die Würdi-

gung des Lebens des „pauvre petit escolier", dessen heiss-

blütige Natur sich allen Eindrücken und Verführungen

der Aussenwelt willenlos hingab, notwendig, sie bildet

zugleich die Grundlage des zweiten die Werken des

Dichters schildernden Abschnittes. Ein neuer Faktor,

der auf Villon einwirken konnte, war die Litteraur des

Mittelalters und des Altertums. G. Paris zeigt aber

wie wenig Villon von den Werken des frühen Mittel-

alters kennen konnte und wie ihm auch die meisten

Erzeugnisse der zeitgenössischen höfischen Liteiatur ver-

schlosen waren, wie dürftig seine Kenntniss des Alter-

tums war. Nur der klassische Rosenroman, Alain Chartier

und die ernste und komische Bülme übten auf Villon's

Phantasie einen nachhaltigen Einfluss, welciier jedoch

nicht genügte um den Dichter von dem lebensvollen

Ausdruck der Leiden, Aengste und Freuden seines Da-

seins abzulenken ausser in den Werken seiner frühsten

.Fugend und den schwächlichen Erzeugnissen, die er in

der Umgebung des Herzogs von Bourbon oder Charles

d' Orleans gelegentlich verfasste. Die Werke Villon's

werden der Zeit ihrer muthmasslichen Entstehung nach

besprochen, wobei die Ballade des Pendus und die dazu
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gehörigen Gedichte auf Grand der von Marcel Schweb
entdeckten gerichtliclien Acten in das Jahr 1463 ver-

legt werden. Hit der ihm eigenen Gabe künstlerischen

Anempfindens bespricht G. Paris die einzelnen Gedichte

und zeigt den Fortschritt von den schülerhaften , in den

Bahnen der Convention der Zeit sich bewegenden Jugend-

werke zu den glänzenden Schöpfangen von Villon's

Muse, der Ballade des dames de jadis, den Eegrets de la

Belle Heanlmiere, der Ballade des Pendus u. s. w., von

dem noch lediglich harmloser Erheiterung dienenden

kleinen Testament zu den ergreifenden Bekenntnissen

des Grand Testament, in dem satirische Ausfälle, heiterer

und beissender Spott mit bald schwermütigen bald angst-

vollen Betrachtungen über die eigene Sündhaftigkeit und

den allmächtigen Tod abwechseln. Zuletzt charakteri-

sirt G. Paris die verschiedenen Seiten des Wesens des

Dichters, aus denen sich sein, auch in der klassischen

Periode, andauernder Kuhm erklärt, seinen oft derben

aber kraftvollen Realismus, der ihn vor den Auswüchsen

der Conventionellen Dichtung seiner Zeit schützte, die

Fähigkeit den Bildern und Eindrücken der Wirklichkeit

eine originelle oft meisterhafte Form zu verleihen, Eigen-

schaften, die ein Boilean wohl zu würdigen wusste, die

wahre, eindringliche und tiefergreifende Schilderung

seines Ichs, die bald heitere bald düstere Phantastik

seiner Werke, die erst in der romantischen Zeit voll

gewitrdigt wui'den und Villon zu einem Vorläufer

eines Müsset und besonders des ihm seelenverwandten

Verlaine machen. — In Ermangelung eines authentischen

Bildes des Dichters ist dem Test die Wiedergabe einer

Miniatur- beigegeben, die in hübscher Genredarstellung

Zeit- und Studiengenossen Villons uns zeigt.

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

Dr. Friedrich Köhler, Die Alliteration bei Ronsard.
Münchener Beiträge zur romanischen und englischen Philo-

logie hrsg. T. H. Breymann und J. Schick, XX. Heft. Er-
langen und Leipzig 1901. XV + 153 S.

Eine reichhaltige und gewandt geordnete Beispiel-

sammlung, ans der zweifellos hervorgeht, dass Eonsard

von der Alliteration einen ausgiebigeren Gebrauch macht,

als mau wohl dachte, und für ihre künstlerische Wirkung
ein feines Gefühl hat. Ungern vermisst man wenigstens

den Versuch, festzustellen, welchen Einflüssen Ronsard

gehorchte, ob nur seinem unverkennbaren poetisch-stili-

stischen Instinkt, oder klassischen und italienischen

Mustern, oder einer Nachwirkung jenes Spiels mit Gleich-

klängen, das die Eethoi-iker bis auf Lemaire übten.

Ueber die Verteilung der Alliteration in des Dichters

Werken hätte man bei Beachtung ihrer Chronologie

vielleicht etwas befriedigenderes sagen können als die

vagen Andeutungen auf S. 40. Immerhin wird derjenige,

der sich für die Frage interessiert, aus dem von K. ge-

botenen Material viel Belehrung schöpfen.

Budapest. Ph. Aug. Becker.

Eugene Rigal, Le thi^ätre fran^tais avant la periode
classlqne (lin du XVI' et commencement du XVII" si^cle).

Paris. Hachctte. .363 S. 1901.

Wie den trefflichen Verfasser so erfüllt es auch den

Referenten mit Genugtliuung an diesem neuesten Werke
darzuthun, dass die von Rigal in seinen frühereu Werken
unternommenen Detailforschungen nicht an mehr oder

minder belanglosen Details kleben blieben, sondern immer
den grossen Entwicklungsgang des Theaters im .\nge

behielten. In den vorliegenden meisterhaften Ausfüh-

rungen wird die äussere Geschichte des Theaters (Schau-

spielhäuser, Bühne, Publikum. Dichter. Dekorationen.

Spielzeit u. s. w.) nicht vom literarischen, sondern vom
bnhnenteclmischen Standpunkt aus behandelt. R. zieht

die Bilanz seiner bisherigen Studien und, siehe da. das

Ergebnis ist glänzend. Alle in zahllosen Werken ver-

streuten Ausführungen über die Bühnengeschichte jener

gährenden Zeiten werden mit erstaunlichem Fleisse zu-

sammengetragen, mit bewundernswert sicherer Hand ge-

sichtet und mit hoher wissenschaftlicher Erkenntnis zu

einem festen Bau gefügt. In jeder Zeile offenbart sich

des Verfassers Scharfsinn und Gründlichkeit. Bei ober-

flächlicher Betrachtung könnte es allerdings den ^\n-

schein haben, als ob R. nur eine Zusammenfassung seiner

Studien hätte bieten wollen, ohne etwas Neues hinzu-

zufügen. Dem ist jedoch nicht so. Das Buch bietet sehr

viel Neues. Die Wichtigkeit der Provinzschauspieler für

die Geschichte des Theaters wird gebührend hervorge-

hoben. Bis 1629 bestand in Paris nur ein Theater.

Erst 1634 war das sog. Theätre du Marais wirklich im

Marais angesiedelt. Der Kampf zwischen dem mittel-

alterlichen und dem Renaissancedrama wird sehr an-

schaulich geschildert. Das Theaterrepertoirc wird genau
festgestellt. Die Bedeutung Eichelieu's und die Be-

deutung der Schauspielerinnen für die Entwicklung des

Theaters wird in eine ganz neue Beleuchtung gerückt.

Unübertrefflich ist das Kapitel: I.a mise en scene, in

welchem dargestellt wird, wie die mittelalterliche „Man-
sions^bühne und das neuklassische Drama sich allmäh-

lich einander anpassten. Weniger befriedigt hat mich

das Kapitel über die dramaturges und poetes ä gages.

Tlieophile"s dramatische Technik ist in Pyrame et Thisbe

so gering, dass es mir widerstrebt, in Theophile einen

Dramenhandwerker ä la Hardy zu sehen.

Alles in allem ist Rigal's Buch das Vollständigste und
Gediegenste, was über diesen Gegenstand geschrieben

wurde. Wir gratulieren dem Verfasser zur Arbeit, dem
Verlage zu der liebevollen Ausstattung. Hoffentlich

werden die deutschen Bibliotheken, welche zum grössten

Teile für moderne literarhistorische Werke einen sehr

engen Geldbeutel haben, für Rigal's Arbeit ein Plätzchen

im Budget reservieren.

Lndwigsbafen. Dr. Ernst Dannheisser.

Zeitschriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Lite-
raturen CVU. Bd.. der neuen Serie VII. Bd. 1. u. 2. Heft:
.\. Kopp. Jörg Grünwald, ein dichtender Handwerksgenosse
des Hans .Sachs. — E. Elster. Weltliteratur n. Literatur-

vertrleichung. — B. Fehr. Weitere Beiträge zur englischen
Lyrik des 15. u. 16. Jahrh. — G. Herzfeld. George Boirow.
R. Tobler, Die Prosafassung der Legende vom heiligen

•lulian (Schi.) — A. B., Chrousts Fund einer der ältesten

ags. .\nfzeichnungen. — A. Napier. Zum Archiv l'l, S. 31.'?.

F. Liebermann, Englische Schaustellungen um 1115. —
Dcrs., Chevalier au cygne in England. — Ders., Guy of

Warwicks Einfluss. — M. Förster, Zu Havelok V. 2461.

—

F. Liebermann, Mittelenglischc Handschriften in Dublin.
— Ders.. Das Osterspiel zu Leicester. — Ders., Zum kauf-

männischen Englisch um 14S0. — F. Holt hausen. Zu
Shakespeares Richard III. 1.2. ,55 ff. — W. Bang. Zur
Patient (trissill. — M. Förster. Zur Etymologie von ne.

fluiiity. — .\. Tobler. Zu der Ausgabe des Sone von Nau-
say. — Büchner. Ein bisher unbekannter Druck des 5.

Buches von Rabelais aus dem Jahre 1549. — H. Weiske.
Quellengeschichtliches zu Aimcri de Narbonne. — F. Lieber-
mann. Zu den Leis Willelme. — R. JL Mt-yer. .\nton E.

Schönbach, (iesanimclte Aufsätze zur neueren Literatur in

Deutschland — Oesterreich — Amerika. — G. Boetticher,
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Albert Nolte, Der Eingang des Parzival. Ein Interpretations-

versuch. — E. Lehmann, Dichter und Darsteller. Heraus-
gegeben von Rudolf Lotbar. I. (Joetbe. Von (ieorg Wit-
kowski. — R. Petsch. Neue Literatur zur Volkskunde. —
H. Spies. The Christ of C.ynewulf. A poem in three parts.

the Advent, the Ascension, and the Last Judgment traus-

lated into english prose by Charles Huntington Wbitman. —
Ci. Herzfeld. Old English glosses edited by Arthur S. Napier.
— A. Herr mann. Bonner Beiträge zur Anglistik, heraus-
gegeben von IL Trautmann. Heft V. Sammelheft. — W.
Dibelius, .lacob's well, an englisht treatise on the clean-

sing of man's conscience, Edited from the unique ms, about
1440 a. d, in Salisbury Cathedral by Arthur Brandeis. Part I,

— H, Spies, Mandell Crejghton, The age of Elizabeth. In
gekürzter Fassung für den Schulgebrauch herausgeg. von
P. Aronstein. — H. Anders. Shakespeares Tempest nach
der Folio von 1623 mit den Varianten der anderen Folios

und einer Einleitung hrsgeg. von Albrecht Wagner. — \V,

Münch, Education in the nineteenth Century. Lectures de-

livered in the education section of the Cambridge University
extension summer meeting in August liUJO. Edited by K.

D. Roberts. — E. Fischer, Neuere Erscheinungen auf dem
(rebiete des englischen Romans : Frank Frankfort Moore,
Neil (xwyn — Comedian ; Albert Kinross. An opera and Lady
Grasmere; Max Pemberton, The footsteps of a throne; F.

Anstey. The brass bottle; H. G. Wells. Tales of space and
time; Ders.. Love and Mr. Lewisham. — A. Brandeis.
Rudyard Kipling, Captains courageous. — G. Krueger,
X. \V, Thomas, The naval wordbook. Ein systematisches
Wörterbuch marine-technischer .\usdrHcke in englischer und
deutscher Sprache. Zweite verbesserte und vermehrte Aufl,

— E. Mackel, P. Genelin. Germanische Bestandteile des

rätoromanischen (surselvischen) Wortschatzes, — H. Morf,
Raymond Toinet, Quelques recherches autour des po^mes
h^roiques-^piques francjais du dix-septieme siecle. — Ren6
Boylesve, La Becqu^e. roman. — Tb. Engwer, Sammlung
französischer Gredicbte. Zum Schulgebrauch zusammenge-
stellt und mit einem Wörterbuch versehen von Fritz Kriete.
— Ders.. U. Ulbrich. Elementarbuch der französ. Sprache
für höhere Lehranstalten. Ausgabe B. — G. Carel, Franz.
Volkslieder. Ausgewählt und erklärt von Jakob Ulrich. —
Ders., Richard Bärwald, 1. Neue und ebenere Bahnen im
fremdsprachlichen Unterricht, 2. Eignet sich der Unterricht
im Sprechen und Schreiben fremder Sprachen für die Schule V

— W. Cloetta, Sammlung ausgewählter Briefe an Michel-
agniolo Buonarroti. Nach den Uriginalen des Arrbivio Bno-
narroti hrsg. von Karl Frey, — .1, Arnheim, Dantes Heilige
Reise, Freie Nachdichtung der Divina Commcdia v. .7. Kohler.
— .\. Tobler. Theodore W. Koch, Catalogue of the Dante
CoUection presented by \\'illard Fiske. — B. Wiese. 0.

Hecker. H piccolo Italiano. Ein Handbuch zur Fortbildung
in der italienischen Umgangssprache. — A. Tobler. Diego
de Negueruela. Farsa llamada Ardamisa . reimpression pu-
blice par L6o Rouanet. — Ders., t'oleccion de Autos, F'arsas

y Coloquios del siglo XVI publife par L6o Rouanet. Tome I.

— M. Hristu, Manliu. .1., 1. Exercitii gradate de grama-
tica si compositiune. Partea etimologica. Editiunca 68.

Partea sintactica. Editiunea 44; 2. Curs practic si gradat
de gramatica romäna pentru usul claselor secondare. Partea
etimologica. Editiunea 7. Partea sintactica. Editiunea 6;
3. ("urs practic si gradat de stil si compositiuni : 4. .\nto-

logia romäna: 5. Carte de cetire pentru scoalele secundare;
6. Retorica si stilistica. Editiunea 2: 7. Curs elementar de
literatura: 8. Poetica romäna; 9. (namatica istoric^ si com-
parativa a limbei romäne; 10. Povatuitorul studiului limbei

romäne.
Die neueren Sprachen IX. 4: E. Sieper. Studien zu Long-

fellows Evangeline. III. — R. Pappritz. Schiller u. Victor

Hugo. — E. V. Loev. Internationaler Kongress für fremd-
sprachlichen Unterricht zu Paris. 24.— 28. .Tuli 19(10. I. —
Diehl. Neuphilcilogischer Provinzialverband Hessen-Nassau.
— Fr. Botlie. E. Tappolet. Wustmann und die Sprach-
wissenschaft. -- H. Jantzen. E. Zupitza. Die germanischen
(iutturale. — Ders.. K. Luick. Untersncliiiniren zur eng-

lischen Lautgeschichtc. — F. N. Finck. .lulien Melon, Etüde
ciinipari'e des langnes Vivantes d'origine germanique. — W.
\'iet<ir. I. Sidney Lee. William Shakespeare, deutsch hrsg.
von li. Wülkir; 2. L. Kellner. Shakespeare; 3. A. W. v.

Scliht'tl und L. Tieck , Shakesijeares dramatische Werke,
hrsg. von A. Brandl. — IX. 5: K. Haag. Verkehrs- und
Schriftsprache auf dem Boden der örtlichen Mundart. — E.

Sieper, Studien zu Longfellows Evangeline. IV. — E. v.

Loev. Internationaler Kongress f. fremdsprachlichen Unter-
richt zu Paris. 24.-28. .Tuli 19*. II. — S. Charlfty.
Albert Benecke, Hernani par Victor Hugo. — Ders., Karl
Beckmann, Bonaparte in Ägypten und Syrien. — Ders., A.
Krause , .Tournal d'un officier d'ordonnance par le Comte
d'Herisson. — Ders., H. Krollick, Contes modernes. — F.

Raumann, M. Ueuter, Zusammenhängende Stücke zur Ein-
übung französischer Sprachregeln. — Ders.. H. Brej'mann,
Französisches Lehr- und Uebungsbuch für Gymnasien. —
Ders., Theodor Link. Französische Repetitionsgrammatik
für Mittelschulen. — L. Nohl. .1. C. G. Ciras6. üefeningen
in de Engeische Taal, I. The first three nionths, II. The
tirst year. — F. Bothe, E. Bardey, Lehr- und Uebungsbuch
der deutschen Sprache.

Nenphil. Centralblatt lö. 7 u. 8: Vorschriften für das Fran-
zösische und Englische in den Lehrplanen u. Lehraufgaben
für die höheren Schulen in Preussen 1901. — Vereinfachung
des franz. Elementarunterrichts auf (irund des Erlasses v.

26. Febr. 1901. — Hornemann. Wie lässt sich der Erlass
des franz. Unterrichtsministers verwerten? — Medicns.
Dantes Göttl. Komödie (Hölle. XL Ges.).

Studien zur vgl. Literaturgeschichte I, 3: Th. Zeiger,
Beiträge zur (jeschichte der deutsch-englischen Literatur-

beziehungen 3—5: Wordsworth. Southey , Shelley. — P.

Toldo. Leben und Wunder der Heiligen im Mittelalter.
1.— 3. — 0. L. .Tiriczek. ein französ. Wielandmärchen. —
H. Stanger, aus Briefen an August Wilh. Schlegel. — H.
Funclc. Job. (ieorg Zimmermann über Hölty. — Arnold,
Gabriel. Friedr. v. Heyden mit bes. Berücksichtigung der
Hohenstaufendichtungen.

Melusine X. 8: H. C4aidoz, NScrologie : .Tules Tuchmann et

Samuel Berger. — A. Barth, Un ancien manuel de sor-

cellerie hindoue. — Lefebure, L'Arc-en-Ciel. XL. L'Arc-
en-Ciel poetique ^Forts.). — A. Gebhardt, fumer = boire

VIII. En Islande. — E. Ernault. Dictons et proverbes
bretons. — 9: Lefebure. L'.-Vrc-en-Ciel XL. L'.\rc-en-Ciel

poetique (Schi.). — .1. Tuchmann, La Fascination: .Turis-

prudence iForts.). — E. Rolland. La Formulette de la Seve.
— M. Camälat, Contes d'animaux du Lavedan. V. Le Lonp
et le Renard. — E. Ernault, Dictons et proverbes bretons.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der gernian. Philologie 21: W. Scheel u. J. Luther.
Geschichte der german. Philologie. — R. Bethge und G.
Bötticher, allgem. Sprachwissenschaft u. vergl. Literatur-
geschichte. — Ders., Gotisch. — A. Gebhardt, Skandina-
visch. — Ders., F. Saran, G. Boetticher. Deutsch in
seiner Gesamtentwicklung. — E. [Steinmeyer, .althoch-

deutsch. — F. Saran u. G. Boetticher. Jlittelhochdeutsch.
— Schayer. Neuhochdeutsche Sprache. — J. Bolte u. J.

Luther, Nhd. Literatur. - 0. Bleich. Deutsche Mundarten-
forscbung. — W. Seelmann. Niederdeutsch. — F. Mentz,
Niederländisch. — 0. Borman. Friesisch. — F. Dieter.
Englische Sprache. — Ders., R. Wülker. A. Brandl, H.
Dreengel. engl. Literatur. — .1. Bolte. Volksdichtung.

—

H. Böhm. Altertumskunde. — P. Mann, Culturgeschichte.
— A. Schullerus. Mythologie und Sagenkunde. — Ders.,
Volkskunde. — H. Böhm. Recht. — W. Scheel, Latein.

Zs. für deutsche Philologie XXXIII, 2: G. Prochnow.
Mhd. Sylvesterlegenden u. ihre Quellen. — H. Reis. Uebcr
ahd. Wortfolge. — Fr. Kanffmann. Fr. Scholz. Geschichte
der deutschen Schriftsprache in .\ugsburg. — Ders., .T.

Kühler. Die Carolina u. ihre Vorgängerinnen. — Ders.. Th.
Siebs. Deutsche Bülinensinache. — Ders., H. Hoffmann. Die
schlesische Jlundart. — P. Rehme. .1. Fr. Bebrend, Lex
Salica. — W. I'bl. ,1. Seemüller, Studien zu den Ursprüngen
der altdeutchcn Historiofirapliie. — Fr. Kanffmann. K.
Much. Der germanische Ilimmelsgott. — Ders.. A. Tille,

Yule and christmas. — H. Krumm. Hebbels sämtliche
Werke, hrsg. von R. Jl. Werner. — G. Rosenhagen, K.
Gusinde. Neidbart mit dem Veilchen. — H. Holstein. H.
.\ithof. Das LippiHorium. — Ders., K. Rlümlein. Die Floia.
— A. Hauffen. C. Blanckenburg. Studien über die Sprache
Abrahams a. S. Clara. —I. Bolte. K. Richter, Der deutsche
S. Christoph. — R. Schlösser, R. Golz. (ienovefa in der
deutschen Dichtung. — .1. Meier. F. M. Bidime. Deutsches
Kinderlied u. Kinderspiel. — K. Schlösser. .1. T. Hatfield,
The earlist poems of Wilh. Müller. — R. M. Meyer, R. F.
.\rnold, tieschichte d. deutschen Polenliteratur. -"- G. Wit-
kowski. F. Ewart, Goethes Vater. — A. Kopp, Noch

24
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einige Akrosticha. — S. Rüge. Die Quellen von Fischarts

Ehezuehtbüchlein. — P. Mach nie. Zu Piccolomini v. 197.

— H. Gering. Zu Ztschr. 33. 140.

The Journal of Germanic Philology III. 3: 0. P. Seward,
The Strengthened Negative in iliddle High German. — G.

L. Kittredge, The 'Misogonus' and Laurence Johnson. —
W. Dinsmore Briggs. King Arthur and King Cornwall.
— G. Hempl, Influence of Towel of Different Quantitj'. —
G. E. Karsten. The Bailad of the Cruel Moor. — Fred.

Klaeber, Cook, ßiblical Quotations in old English Prose
Writers. — E. Miles Brown. Padelford. Old English Musi-
cal Terms. — W. E. Mead. Brincker. Germanische Alter-

tümer in dem Angelsächsischen Gedichte Judith. — R. Kil-
burn Root. Mather. The Prologue. the Knight's Tale, and
the Xun's Priest's Tale, from Chancer's Canterbury Tales.
— A. S. Cook. Trautmann. Kynewiilf der Bischof u. Dichter,

rntersuchungen über seine Werke und sein Leben. — Dcrs.,
Simons. Cynewulfs Wortschatz, oder Tollständiges Wörter-
buch zu den Schriften Cynewulfs. — N. C. Brooks. Wil-
motte. Les Passions Allemandes du Rhin dans leur rapport
avec l'ancien Theätre Fran(;ais. — E. Leser, Hatfield.

Goethe's Hermann und Dorothea. — P. Groth. Olson. Nor-
wegian Grammar and Reader, with notes and vocabulary.
— A. S. Cook. Peter Jacob Cosijn. In Memoriam. — III. 4:

E. Jack. The Autobiographical Elements in Piers the Plow-
man. — N. C. Brooks. The Lamentations of Mary in the
Frankfurt Group of Passion Plays. — P. S. Allen. Wil-
helm Müller and the German Volkslied, ni. — F. G. G.
.Schmidt, Bursenknechtlied. — K. Francke. A Romantic
Element in the Prelude to Goethe's Faust. — F. Klaeber.
An Emendation in the Old English Version of Bede IV. 24.
— F. E. Bryant. .Scripture, Studies from the Yale Psycho-
logical Laboratory. — E. M. Brown. Bosworth-Toller. An
Anglo-Sason Dictionary. — AV. A. Read, Holthausen. Have-
lük. — H. .Tantzen. Henczynski. Das Leben des heiligen

Alexius von Konrad von Würzburg. — W. A. Cooper, Litz-

mann, Das deutsche Drama in den literarischen Bewegungen
der (Gegenwart. — L. Fo ssler, Harris. .Selections from
Goethe's Poems.

Zs. für hochdeiUsche Mundarten II, H: 0. Meisinger.
Die Rappenauer Mundart. I. Teil. Lautlehre. — P. Lenz,
Die Interjektion des Niesens. — L. Hertel, Zimbrisches
Hochzeitsgedicht. — J. .Stibitz. Wie e Schustar gesän hout.

doss mejar siehe tumma Weiber gibt, wie seiua Aide wor.
— A. Socin. V. Henrv. Le Dialecte aleman de Colmar en
1870. — W. Kahl, G.'Stoskopf. D'Pariser Reis. — Ders.,
J. Greber und G. Stoskopf, D'Heimet. — L. Hertel. H.
Greiner. Altes und Xeues aus der Thüringer Heimat. —
H. Hennemann. H. Wäschke. Paschlewwer Creschichten.

2. Bändchen. — 0. Weise. H. Wunderlich, Der deutsche
Satzbau. 2. Aufl. — C. Haag. R. Weitbrecht. .Verzwickte
Gschichta.- — Luschtiche Schwöbagschichte. — H. Reis,
W. Schoof, Hessisches Dichterbuch. 3. Aufl.

Alemannia 29. 1: 0. Heilig. Ueber Sprache und .Stil in

Scheffels Ekkehard. — M.^ E. Mariage. Sagen von Berg-
strasse und Neckar. — F.* G. G. Schmidt. Kalenderverse
aus dem 16. Jh. — Bolte. Die Floia und andere deutsche
maccaronische Gedichte, hrsg. v. Blümleiu. — Ders.. Ge-
dichte vom Hausrat aus dem 15 und Ui. Jh.. in Facsimile-
druck. hrsg. v. Th. Hampe. — Ders., Neujahrswünsche des
Ib. Jhs.. hrsg. v. P. Heitz. .— Holder. Krauss. Schwäbische
Literaturgeschichte Bd. I. — Ders., Erbe. Der schwäbische
Wortschatz.

Enphorion VIII. 2: E. Platzhoff, George Eliot. Die Ent-
wicklung ihrer Pcrsiinliclilccit und ihrer Weltanschauung
(Schl.i. — A. Kopp. Eleonora. die Betrübte. — C. Scherer.
Wer hat im Wandsbecker Boten auf die Kästner'sche Recen-
sion des Götz neantwortety — R. Krauss. Neue Briefe v.

Schubart. II. Briefe Schubarts v. Stuttgart an seinen Sühn
Ludwig nach Berlin und Nürnberg.

—
" H. Düntzer. Die

neun ersten Jahre von (.ioethe's Ehe 1788—1797 iSchl.). —
M. Morris. Faustquellen. — Fr. .'^chulz. Zu Clemens Bren-
tano. — L. Geiger. Zur Geschichte d. Heine'schen Schriften.
Ans den .Vkten des Hamburger Archivs. — E. v. Konior-
zynski, Lortzings .Waffenschmied'- u. seine Tradition. —
G. Witkowski. Ein unbekannter Vorläufer Jlartin Opitzens.
— A. Kopp, Deutsches Volks- und Studenten-Lied in vor-
klassischer Zeit. Nachträge vom Verfasser. — M. Morris,
Zu Hanswursts Hochzeit. — R. M. AVerner, Nachträge zu
llebbcrs .SämtlichenWerken-.— Fr. We i d li n g . Kaltschmidt-
Lehncrt. Deutsches Wörterbuch. — A. Hanffen. Petsch.

Formelhafte Schlüsse in Volksmärchen. — K. Reuscbel,
Gotthelf. Das deutsche Altertum in den Anschauungen
des Iti. und 17. Jahrb. — R. Schlösser, Coyni, Gellerts
Lustspiele. — F. Lauchert. Lichtenberg's Briefe. Hrsg.
V. A. Leitzmann n. Carl Schüddekopf. — Diestel. Rachel,
Elise von der Recke. — V. Michels, Neue Faustschriftcn

:

Witkowski, Die Handlung des zweiten Teils von Goethes
Faust : Pniower. Goethe's Faust, Zeugnisse und Exkurse zu
seiner Entstehungsgeschichte: Geist, Wie führt Goethe sein

titanisches Faustproblem vollkommen einheitlich durch .^

;

Wohlauer, Das erste Paralipomenon und der erste Entwurf
zu Goethe's Faust ; Minor, Goethe's Faust. Entstehuntrsge-
schichte und Erklärung. — 0. F. Walzel. Berdrow. Rahel
Varnhagen. — R. M. Meyer. E. T. .\. Hoffmanns sämtliche
Werke. Hrsg. v. Ed. Grisebach. — W. Deetien. Gabriel.
Friedrich von Heyden. — F. Jodl. Eck. David Friedrich
Strauss. — R. M. Meyer. Moser, Wandlungen der (iedichte

C. F. Meyers. — Ders". ühl. C. F. Meyer. — Ders., Henschke.
Margarete. Deutsche Prosa. — Ders.. Reich. Ibsens Iiramen,
3. Aufl. — Ders.. Woerner. Henrik Ibsen. Erster Bd. —
A. Sauer. Bücher. Darin kurz besprochen: Grisebach. Welt-
literatur-Katalog. Ergänzungsband ; Kossmann. Holland u.

Deutschland: Bossert. Histoire de la Litteratur allemande:
Goedeke. Grundriss der Geschichte der deutschen Dichtung.
2. Aufl. 22. Heft: Vilmar. Geschichte der deutschen N.ational-

literattu'. 25. .\ufl. : Dähnhardt. Heimatklänge aus deutschen
Gauen. 1.: Sforza, Dodici anedotti storici: Bachmann,
Deutsche .Arbeit in Böhmen: Luthers AVerke, Kritische (ie-

samtausgabe. 11. und 24. Bd.: Schubert. Die AA'iegendrncke
der k. k. Studietibibliothck y.u Olmütz vor 1501 (.A. Hauffen):
Beschreibendes A'erzeichnis der .Autographensaramlung Fritz

Donebauer in Prag: Musiker- und Dichterbriefe an Paul
Kuczynski. Hrsg. von Adb. von Hanstein ; Pischel. Die Hei-
mat des Puppenspiels (F. A. Mayer); Weilen. Zur AViener
Theatergeschichte: Kahl. Deutsche mundartliche Diclitungen
(A. Hauffen I : AVuttke, Der deutsche A'olksaberglaubc der
Gegenwart. Dritte BearbeituUii von E. H. Meyer : Meyer,
E. H.. Badisches A'olksleben im 19. Jahrhundert : Wossidlo.
Ein AVinterabend in einem mecklenburgischen Bauernhause
(.A. Hauffen) : Bölsche . Goethe im 20." Jahrb. : Netoliczka.
troethe und die Antike : tJoethe's AA'erke. Herausgegeben
im Auftrage der Grossherzogiu Sophie von Sachsen. I. .Ab-

teilung. Bd. 49. 2: 50. — III. Abteilung. Bd. U. — IV. Ab-
teilung. Bd. 23: Gerstenberg Jenny von. Ottilie von Goethe
und ihre Söhne AA'alther und AVoif: Homer. Bauernfeld:
Spanier, Gustav Falke als Lyriker: Rahmer. Heinrich Heines
Krankheit und Leidensgeschichte.

Chronik des Wiener Goethe - Vereins 15 , 7. 8 : X. von
AA'eilen. aus AVeimar. — Max Morris. Goethes .Achilleis. I.

Zs. für den deutschen Unterrieht XA^7: M. Pospischil.
Gewinnt oder verliert Faust seine AVette'r" — K. Müller.
Goethes Dichtung und AA'ahrheit in der Schule. — Ernst
AA'ürtemberg. Schicksale eines A'olksliedes. — 0. Glöde.
-Anlautendes fr = irr ; inlautendes rd = /</ ; auslautendes

ß = cht. — A. Heintze. .Hartnackig". — Ed. Nestle,
, Klagelieder!''. — Spalter, Wohlauf, die Luft geht frisch

und rein! — E. AA'ilke, ,Der Deutsche ist gelehrt, wenn
er sein Deutsch versteht." — H. Draheim. Zu Goethes
Pandora 107 flg. — A. Heintze, Zu Chamissos Gedicht:
.Berlin. Im Jahre 1831." — 0. Glöde. Bcsler. Die For-
bacher Mundart u. ihre französischen Bestandteile. — Ders..
Müller. Beiträge zur Sprachwissenschaft. — 8: H. BoU. l'eber

bedenkliche und erfreuliche Erscheinungen in der deutschen
Sprache der (icgenwart. — R. Ködel, Schillers Balladen als

A'orbereitung für die Lektüre der Dramen. — K. Kemmer.
Der Faustgedanke im Altertum. — H. rnbcscheid. .An-

zeigen aus der Schillerliteratnr DKXI— 1901. — K. Köster,
Kattrepel = Katenreihe. — K. Löschhorn. Zu Schillers

Gedicht: .Der Ring des Polykrates". — A. Koernicke,
.l>ie historischen A'olkslieder d. Deutschen". - K. Schmidt,
Thiele, Luthers Sprichwörtcrsanimhing. — 9: S. Rindskopf.
Der sprachliche .Ausdruck der .Affekte in Lessings drama-
tischen Werken. — R. AVindel. Zur (ieschichte des Schnl-

dramas. — O. AVeise. Er ist voller rebermut. — R. Hohl-
feld, Zu AA'ülting, Sprachliche Eigentümlichkeiten bei C. F.

Meyer. Ztschr. 14. 308 flg. — AA'. Fischer, ,Er hat sich

mit ihr geschieden, sie hat sich mit ihm geschieden". —
Th. Dstl. Kurfürst Moritz und das Spanische. — Ders.,
Ein denkwürdiges griechisches Palindrom. — Ders., A'on

l'ontio nach Pilato rennen. — Ders.. Die Bezeichnung einer

vorgerückten Frauensperson dnrcli .Alte SchachteP.— Ders.,
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lyessing. zu einer Würdifning seines Taters. — Ders., .Gatte,

blass' mall" iKataplasma).

Tijdschrift voor Nederlaiidsche taal-en letterknnde XX. 1

:

.1. Verdam. Een weiuig bekend Malegijs-fragment. — P.

Leendertz, X Gucde bocrden (CoUatie van het Hnlthemsche
Hs.). — .1. Prinsen, Mcn noemt geen koe bant, of er is een

viekje aan. — .T. Verdam, 'tAlleluia isgeleid. — A. Klnyver,
Tschubiakkro. — J. A. Worp, Jacob de Mol's Spei van
Aeneas en Dido (1552). — Ders., Een Comedia ofte Speel

van Susanna (1582. nach Paul Rebhun). — Ders., Vena-
tor's Reden-Vreucht der Wijsen, ciiz. (1603). — H. Kern,
Hüls, hülst: kiifhtel-. rreugde (etjmologieen). — .T. H. Gal-
I6e. Ilcnne. Iiunne en hune in hunne Samenstellingen. — P.

Leendertz. Eenige geneuchlijke dichten fuit Hs. no. Ifi912

— 13 der Kun. lübl. te Brüssel).

Taal en Letteren XI , 7 : E. A. Kollewijn, Verandering
van woordbetekenissen (Sohl.). — W. F. Gombault. De
cartogratie der Xoordnederlandse tongvallem. — K. Poll.
Kleinigheden. VI. Körte mijlen maken; VII. Vogthpel. —
,1. B. Schepers. Schetsen uit ons moedertaal-onderwijs. —
Letterkundige .'^prokkelingen uit de lirieven van wijlen J.

A. F. L. barim van Heeckeren. 4. .Tonkvrouw de Lannoy;
5. De Genestet's Haantje van den Toren : (>. Busken Huet
over Hooft.

Englische Studien XXIX, 3: .T. F. D. Blüte. Der Ursprung
der .Schwanrittertradition in englischen Adelsfamilien. —
L. Morsbath. Bemerkungen zum Ilavelok. — J. E. AVttl-

fing. Das Laud-Trojbook. — .1. H. Lange. Lydgate und
Fragment B des Komaunt of the Rose. — K. Luick. Der
Ursprung d. ntuenglischen ai-, ««-Diphthonge. — G. Hempl,
English beach, beck. pebble. — E. Koeppel. L. Fränkel. Ro-
manische, insbesondere italienische Wechselbeziehungen zur
englischen Literatur. — W. Franz. Erla Hittle. Zur Ge-
schichte der englischen Präpositionen mid und wi(t. mit be-

sonderer Berücksichtigung ihrer beiderseitigen Beziehungen.
— H. .lantzen. .1. Brvnildsen og .1. Magnussen. Engelsk-
Dansk-Xorsk Ordbog. Udtalebetegnelsen af Otto .Tespersen.

— .7. E. Wülfing. W. Keller. Die literarischen Bestreb-

ungen V. Worcester in angelsächsischer Zeit. — \V. Heuser.
Otto Brix. Ueber die englische Uebersetzung des Specnlum
hnmanae salvationis. — H. Logeman, L.W. Cushman. The
Devil and the Vice in the English dramatic Literature be-

fore Shakespeai'e. — W. Bang. The English Faust-Book of

1592. editcd with an introduction and notes by H. Logeman.
— E. Boyle. Hugo Gilbert, Robert Greene's .Selimus. Eine
literar-historische Untersuchung. — H. .Tautzen. W. Liihr.

Iiie drei (.'ambridger .Spiele vom Parnass (1598— 1603) in

ihren literarischen Beziehungen. — ti. Glüde. W. Vollhardt.

Die Beziehungen des Somraernachtstranms zum italienischen

Schäferdrama. — W. Franz. Shakespeares Tempest. nach
der Folio von 1623 mit den Varianten der andern Folios

und einer Einleitung herausgegeben von A. Wagner, — C.

11. Herford, Ferris Greenslet, .Toseph Glanvill. A study
in English thought and letters of the seventeenth Century.
— F. Bob er tag, Th. Schenk. Sir Samuel Garth und seine

Stellung zum komischen Epos. — Ph. A ronstein. Unpu-
blished Letters of Dean Swift, edited by (ieorge Birkbeck
Hill. — F. Bobertag. Fieldings Tom Thumb. Mit Ein-
leitung hrsg. von Felis Lindner. — X. K roder, Frances
Mary l'eard. Xumber One and Number Two ; Charlotte M.
Vonge, Modern Broods. or. Developments unlooked for; Mrs.
.\lexander. .A Jlissing Hero: F. ('. Philips, Eliza Clarke,

Governess, and other Stories; Maurice Hewlett. The Life

and Death of Richard Yea-and-Xay. — M. Meyerfeld.
Walter Besant. The fourth Generation: W. E. Xorris. The
Flüwer of the Flock; Marie Corelli. The Master-Christian.
— Ph. .\ronstein. Karl Breul . Betrachtungen und Vor-
schläge betreffend die Ciründung eines Reichsinstituts für

Lehrer des Englischen in London. — E. Xader. Der eng-
lische Uebersetzer. Monatsblätter für englische Lektüre.
Uebersetzung. Grammatik und Handelskorrespondenz. Mit
.\nhang: Der erste praktische Selbstunterricht im Englischen.
Hedakteur und Herausgeber Louis Carstens. — Ders.. The
University Extension .lournal. Pnblished under the othcial

sanction of the Oxford. Cambridge. London, and Victoria
University Fixtension .Vuthorities. Vols. III. IV. — K. Hoff-
«lann. Zu Byrons tüaur. — C. A. Smith, A note on Dr.

l.'ies's criticism of Interpretativc Syntax. — .1. Ries, .\ntwort.

Aiiglia X.XIV'. 3: W. Dibelins. .lohn Capgrave u. die engl.

Schrittsprachc V. — Fr. Kluge, Zur englischen Wortge-

schichte. — B. Leonhardt. Die Textvarianten von Beau-
mont u. Fletchers 'Philaster, or Love Lies A-Bleeding' etc.,

nebst einer Zusammenstellung der .\usgaben und Literatur

ihrer Werke. V. Rule a Wife and Have a Wife. — Ch.

Bnndy Wilson. Collectives and Indefinites airain. — E.

Eineiikel, Das Indelinitnm VIII. — H. L. D. Ward. Mis-

take of French and German critics . as to the Chaplaincy
of GeoBrey of Monmonth. — Ders.. Postscript to the article

npon Geoffrey in the Catalogue of Romances. vol. I (1883). —
G. Hempl. Oe. rwsn, reit. irrn. iirmi. hwrn, — L. Fränkel,
Zwei eben verstorbene anglikanische Bischöfe u. Historiker.

Anglla Beiblatt XII. 8: Koeppel. Saintsbury, A History of

Criticism and Literary Taste in Europe from the Earliest

Texts to the Present Day. — Ilolthausen. The Mistortunes

of Arthur by Thomas Hughes and (Äthers. Ed. with an In-

troduction. notes and glossary by Harvey Carson Grumbine.
— Ders.. Morte Arthure. An alliterative Poem of the 14"i

Century from the Lincoln Ms. Written by Robert of Thorn-

ton. Ed. by Mary Macleod Banks. — Ders., Ten Brink.

Chaucers Sprache und Verskunst. 2. Aufl. Hrsg. v. Fr. Kluge.
— Xohl, Krön, Die Methode Gouin oder das Seriensystem

in Theorie u. Praxis. — Dorr, Hugenholtz. English Reader.
— Heim. The English World. A Monthly ' Review. —
Gündel. Comrades X\\. Annnaire de la Correspoudance
Interscolaire. .Tahrbuch des Internationalen Schülerbrief-

wechsel. Hrsg. von W. T. Stead in London, Paul Mieille

in Tarbes u. Dr. Hartmann in Leipzig. — Klapperich.
The Derby Rani. — The Influence of Beaumont .and Fletchcr

on Shakespeare.

Romania XXX. Avril— .Tuillet (118. 119i: M. Eoques et (J.

Paris. Lelement historique dans Fierabras et dans la

br.anche II du Coronement Loois. — R. Weeks. Etudos sur

Aliscans. — A. Longnon. La Procession du bon abbe

Ponce. chanson historique du XIII- siecle. — E. Philipen.
Morphologie du dialecte lyonnais aux XUI« et XTV« siecles.

— P. Meyer. Xotice du ms. 10295—304 de la Bibliotheque

royale de Belgique (legendes en prose et en vers). — A.

Plaget. La Belle Diime Sans merci et ses imitations (Forts.).

— Ct. Paris et M. Schwob. Villoniamt. — P. 31.. C et 3
suivis A\i en provencal. — X. Thomas. Le suffixe -esi-

mus en fram^ais. — P. M.. Prov. midiu. — A. Delbonlle,
fhnoisne. — Ders.. Un proverbe alt6r6. — E. Ritter. lio-

mancium et (jalliciim. — G. P.. Mayence et XimO-gue dans

le Chevalier au Cygne. — E. Muret. Un fragment de Marco
Polo. — G. P., Densusianu. Histoire de la langue roumaine.
fasc. I. — A. Thomas. Meyer-Lübke. Die Betonung des

Gallischen. — X. .leanroy. Xoack. Der Strophenaustrang

in der rÄrainhaltigen altfranzösischen Lyrik. — O. P.. La
Vie de sainte Catherine d'.^lexandrie. publ. by H. Todd. —
Ders.. Xyrop. Observations sur quelques vers de Pathelin.

— R. MenC'udez Pidal. Juan Euiz. Libro de Buen .\mor,

p. p. J. Ducamin. — A. Dauzat. L. de Vasconcellos. Estii-

dos de philologia mirandesa.

Revne des laugues romanes. T. XLIV. .3. 4 iMars—.ivriL:
Cirammont. Onomatopees et Mots Expressifs. — G. ßer-
toni. Restitution dune chanson de Peire dWnvernhe. —
Castets. Fabrege. Histoire de Magnelone.

—

Grammont.
Schuchardt. Koman. Etymologion IL — Ders.. Paris. Fica-

tum en roman. — E. Eiiral. Sepet. i)iigincs catholiques du
Theätre Moderne. — 5. (j (Mai -.hiini: Arm. Ciaste. Voltaire

et l'abbe .\sselin. Une premiere celebre au College d'Har-

court; La Mort de Cesar (11. aoüt 1755i. ^ E. Stengel,
Le Chansonnier de liernart .\moros 1 Forts.*. — F. l'astcts.
I dodici canti. Epopee romanesque du XVle sitcle : chant
IX (Forts.). — Therond, Contes populaires languedociens

(Forts.). — Cirammont. Pfeiffer. Oiitil. Ein Problem der

roman. Wortforschung. — Rigal, Wilmotte. La naissance

de l'elöment comique dans le theätre religieux. —^Wallen-
skiild. Rohnström, Jean Bodel. — L. G. P.. .lourdanne,

Carcassonne. — Poussier, Nigra, Uno degli Edoardi in

Italia. Favola storiaV — Ders.. Jourdanne. Folk-lore de
r.Vude. — 7. 8 i.fnillet- .\oiit): Mistral, La Crido de Biarn.
— Voran. La J'eiinne dans l'o-uvre d'.Vubanel. — 1". Dela-
crau. li'clation du siege de Beaucaire en 1632. - E. Stengel,
Le Chansonnier de Bernart .\moros (Forts.). — Pelissier,
Pieces jiistiticatives du texte de Gahory IV: Eel.ations de
Maximiiien et de L. Sforza. — (iramiuont, .Vbeille, Idioma
nacinnal de los .\rgentinos. — Ders., Niirra. II dialetto di

Vivcronc. — J. .Vnglade, Les (vuvrcs de Tabbe Favre. —
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Ders.. Lon Libre Nouvial de Madonmaiselo Koso Laforgo
e dal Viscomte Bernat d'Ärmagnac.

Reme de philologie francaise et de litterature XT. 2:

L. l'ledat. La preposition et l'article partitif. — Ders..
Sur nne forme elliptique de la proposition participe. — E.
Kodhe, La reforme de Vorthographe et de la syntase fran-

caises. — Comptes rendus: Cuers. Franz. Infinitiv beim
Übergang ans dem Latein. — Koerting. Lat. rom. Wörter-
buch 2. Aufl. — L. Morel. Goethe et les Francais de pas-

sage en Allemagne. — Lavisse. Histoire de France I.

Revue d"Histoire litteraire de la France VIII. 2: Ab. Le-
franc, Fragments ini;dits d'Andr6 Chfnier. — L. Clement.
Antoine de Guevara, ses lectenrs et ses imitateurs fran^ais

au XVI« sifecle. — P. d'Estr^e. Les origines de la Kevue
an Theätre. — Maur. Tourneux. L^n projet d'encourage-

ment ans lettres et aus sciences sons Lonis XVI. — Arm.
Gast^. .lean Racine et Pierre Bardou. prieur de Lavonx
(1694!. — Jos. Vianey. Le sonnet LXXXIV de l'Olive. —
Ch. Urbain. Lettre inedite de la Bruyere ä Santenl. — P.
Levin. La 'Komance mauresque' des 'Orientales'. — Comptes
rendus; G. Lanson, Eigal. Le theätre frangais avant la

Periode classique. — Ders., Martinenche. La comedie es-

pagnole en France de Hardy ä Eacine. — L. Delaruelle.
Paquier. Lhumanisme et la r^forme : Jeröme Aleandre, de
sa naissance ä la fln de son s^jour ä Brindes (1480—1529i.

— H. Potez. Schröder. Un romancier francais au XVEII«
siJcle. labbe Prevost.

Glornale storico della letteratura italiana XXXVIII, 1. 2.

^112. IIH): U. Cosmo. Frate Pacifico. res versuum. —
Lnzio-Renier. La coltura e le relazioni letterarie d'Isa-

bella d' Este Gonzaga U. Le relazioni letterarie. 5. Gruppo
emiUano. — Paget Toynbee. 'Camminata di palagio' and
'natural burella' ilnferno XXXIV, 97—99). — V. Cian. An-
cora di Giovanni lluzzarelli. La 'Fabula di Xareiso' e le

'Canzoni e sestine amorose'. — G. Marchesi. L'n romanzo
satirico del settecento. — P. Bellezza. Ancora una volta il

Tasso e il ilanzoni. — Fr. Flamini, Giov. Mari. Eitmo
latino e terminologia ritmica medievale : appunti per servu-e

alla storia della poetica nostra ; I trattati medievali di rit-

mica latina ; La sestina d" Arnaldo. La terzina di Dante.
— G. Bertoni. Fr. Torraca. Le donne italiane nella poesia
provenzale ; La 'treva' di G. de la Tor. — FL Pellegrini.
G. A. Cesareo. tiu le 'Poesie volgari' del Petrarca. Xuove
Kicerche : Enr. Sicardi. Gli amori estravaganti e molteplici

di F. Petrarca e l'amore unico per madonna Laura de Sade

;

G. A. Cesareo. Gli amori del Petrarca. — G. Manacorda.
Ag. Zanelli. Del pnbblico insegnamento in Pistoia dal XIV
al XVI secolo. — Vit. Rossi. K. Muellner, Reden n. Briefe
italien. Humanisten. — V. Cian. E. Jlüntz. Le Musee de
portraits de Paul .Tove. Contributions pour scrvir ä l'icono-

graphie du Moycn äge et de la Renaissance. — G. Bian-
chini. G. Sartorio. Luigi Carrer. — Bulletino bibliogralico

:

C. CipoUa. Monumenta novaliciensia vetustiora (R.>. —
Hiblioteca storico-critica dtUa letteratura dantesca 11. 12
iE. Armstrong. L'ideale politico di I'ante e .lohn Earle.
La 'Vita nova' di Dante; Ed. Moore. L'antenticitä deUa
't^uaestio de aqua etterra'i; Vinc. Rnsso. Per l'antenticitä

della 'Quaestio de aqua et terra : CoUezione di opusc. dan-
tpschi incditi o rari 61. 62 iG. Avalle. Le antiche chiose

anonime all Inferno di Dante secondo il testo marciano). 63
i.M. Zamboni. La critica dantesca a Verona nella seconda
iiictä del sec. XVfll'. -- G. Rizzacasa D'Grsogna. La
fi)ce che quattro cerchi giugne eon tre croci nel I del Para-
disü (}'. G.}. — P. Vigo, Le danze macabrc in Italia iR.i.

— L. Marenco. Loratoria Sacra italiana nel medio evo
(.\. G.i. — F. Vismara. L'invcttiva. arma preferita dagli
umanisti nelle lotte private. ncUe polemiche letterarie. poli-

tithe c religiöse (R. S.). — Ed. Solmi. Leonardo (K.). —
(iact. e'urcio Bufardeci. Su la vita letteraria del conto
Baldassare Castiglione (V. Ci.). — K. Benrath. Julia tion-

zagii. - A. Agostini. l'ietro l'arnesecchi e il movimento
vulilesiano. (R.l — V. Grimaldi. La niente di (i. (ialiki

desnnta principalmente dal libro 'De motu gi-avium'. —
(iius. Giiitlttti. La questiune linguistica c l'amicizia del
1'. Antonio i'isari con Vinc. Monti. Fr. Villardi cd AI. Man-
zoni. narrata mir aiuto di doiiimenti inediti. (Em. B.i. ^
II. Kinieri. Dilla vita e dillc opore di Silvio Pcllico.

\'<d. III (Em. li.). — A. G. Baum garten. Meditationes
pliilus. de nonnullis ad pocma pertinentibus. (0. G.). — Kr.

IJcneducci. Scumpoli crilici. (Km. B.). — .\nnunzi anali-

tici; Urs. Begani, Frii DoUino nella tradizione c nella

storia. — C. Cazzato. I'na nuova proposta suUa questione
della 'Matelda'. — M. Scher illo. Ilnome della Beatrice amata
da Dante. — L. Savorini. La leggenda di Griselda. — M.
Vattasso. Aneddoti in dialetto romanesco del sec. XIV
tratti dal cod. Vatic. 76.54. — H. Hauvette, Recherches
sur le 'De casibus virorum illustrinm'. — C. Aug. Riccio,
Gregorio Correr. Ricerche sopra la sua vita e le sue opere.
— L. Mattioli. Luigi Pulci e il Ciriffo Calvaneo. — G.
Pardi. Titoli dottoraU eonferiti dallo studio di Ferrara nel

sec. XV e XVI. — Cr. Caponi. Di Aless. Pazzi de' Medici
e delle sue tragedie metriche. — J. B. Supino, L'arte di

Benvenuto Cellini. — G. Pardi, La moglie dell' Ariosto.

—

G. Canevazzi, Papa demente IX poeta. — F. Bernini,
storia degli 'Animali parlanti' di Giovan Battista Casti. —
Dino Provenzal. Una polemica diabolica nel sec. XVIII.
— Ed. Calvo. Poesie piemontesi. — K. Farsetti. Befa-
nate del Contado toscano. — G. Xegri. L'originaMtä del

signor Marchese. Questioncella Manzoniana. — A. Serena.
Pagine letterarie. — P. Bellezza. Humonr. — Pubblica-
zioni Xuziali: Abd-El-Kader Salza. Sui frammenti del Ri-

naldo ardito. (per nozze Gentile-Xudi). — Gins. Schiavo.
L'indugio di Casella. — Fort. Pintor. Un" antica farsa fioren-

tina. — C. .\rlia. Dne madrigali di Xiccolö Macchiavelli. —
Rem. Sab b ad in i. L" invettiva di Guarino contro ü Xiccoli.

— .\. D' Aucona. Lettere di iUustri scrittori franeesi ad amici
italiani. — Am. Forest i. Sonetto ntiziale inedito del Pa-
rini. — Salv. Salomone-Marino. Canzuni siciliani del

sec. XA'^II. — M. Mandalari. Aneddoto dantesco. — V.
Cian. Varietä dugentistiche ; nna probabile parodia lette-

raria e un saggio di precettistica matrimoniale. — Comuni-
cazioni ed.\ppunti; L. G. P Plissier. Le mobiUer d' Alfieri

ä Paris. — E. Bertana. La contessa d' Albany e Ugo Fos-

colo. — R. Renier. L'n riscontro al 'serio accidente' per

cni indosso la tonaca padre Cristoforo. — V. Cian. Xoti-

cina dantesca. II 'cappello' e la preghiera di Manfredi
morente.

Giornale Dantesco IX. 4. 5. 6; A. Fiammazzo, Giovanni
Andrea Scartazzini. — Fr. Flamini. II ftne snpremo e il

triplice significato della 'Commedia' di Dante. — G. A. Cesa-
reo. La patria di Guido dalle Colonne. — M. Scherillo,
La forma architettonica della 'Vita nnova'. — G. Suttina,
Isidoro Del Lungo. II Priorato di Dante, ecc. Firenze liHX).

— Rocco Murari. E. Moore. Studies in Dante. Oxford 1899.

— 0. B.. F. D' Ovidio. Studi sulla 'Divina Commedia*. Mi-
lano-Palermo 1900. — Ders. . I. B. Supino. Sandro Botticelli.

Firenze 1900. — G. L. Passerini. Bibliografla dantesca.
— Xotizie; II giubUeo del Carducci; la CoUezione di Opus-
coli danteschi inediti o rari ; Saggio di una Bibliogratia

dantesca; la Lectura Dantis: Conferenze virgiliane; Gara
dantesca fia gli alunni delle scnole: ecc. ecc. Corriere

bibliograrico dantesco.

Auuales de la faculte des lettres de Bordeau.\ et des
nniversite.s da midi. 4« sfrie XXIII« ann^e. Bulletin
italien I. 3; Ch. Dejob, le type de 1' AUemand chez les

classiques Italiens. — J. Vianey. les 'Antiquitez de Rome',

lenrs sources latines et italiennes. — P. Toldo. quelques

sources italiennes du theatre comique de Houdar de La
Motte. — A. Morel-Fatio, L'Espagnol de Manzoni, —
H. Hauvette. Notes sur la phonetique de I'italien moderne.
— A. Jeanroy. Torraca. Su la piü antica poesia toscaua.
— H. Hauvette. I'el Lungo, Conferenze tiorentine. —
Ders.. Cornell University Library. Catalogue of the Dante
Collection. — Ders.. P. Eajna. La lingua cortigiano. — C.

L^ejob. Bertana. II teatro tragico italiano del secolo XVIII
prima dell' .\lfieri.

Annales de la faculte des lettres de Bordeaux et des
nuiversites du midi. 4«^ s^rio. XllI» aunee. Bulletin
Hispanique III. 3; Ch. Dnbois. Inscriptions latines d'Es-

pagnc. — E. Bourciez. Les mots espagnols. compares ans
mots gascons .epoque ancienne^ 2. — .\. Morel-Fatio. Fer-

n;in Caballero, d'aprüs sa correspondance avec Antoine de

Latour. — E. Merim^e. Haussen. Notas a la prosodia ca-

stellana. — A. Morel-Fatio. Rouanet. l'oUecoion de aulos.

farsas y coloqiiios del siglo XVI. — E. Merimee. Morel-

Fatio. Ambrosio de Salazar et l't'tudc de l'espagnol en France.
— Ders.. de Valdenebro. La Imprenta en Cordoba,

Liter. Centrulblatt 28; F. B.. Biblioteca dei Bibliofili.

luiUancz. Hamlet in Iceland. — J. Minor. Schmidt. Cha-

rakteristiken. — M. K., Schlösser, Uameaus Neffe. Studien
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u. Untersuchungen zur Einführung in Goethes Ucbersetzung
des Diderotschen Dinlogs. — H. ilaync, Reicke. Der Ge-
lehrte in der deutsclien Vergangenlieit. — 29: fjaxo Gram-
maticus. Uebers. und erläutert von H. .lantzen. — M. K..

Vilmar. Geschichte der deutschen Xationalliteratur. 25. Aufl.

:

Stern. Die deutsche Xationalliteratur vom Tode (ioethes bis

zur Gegenwart. — 30: R. W.. Wülfing, Die Syntax in den
Werken .\lfreds des Grossen. II. 2. — Ldw. Pr.. Shake-
speare's Tenipest nach der Folio von 1623 mit den Varianten
der andern Folios hrsg. v. .\lbr. Wagner. — 31: .Tahrmarkt-

fest zu Plnndcrsweilern. Entstehungs- und Bühnengeschichte
von Jfax Hermann. — 32 : M. K.. Weitbrecht. Iieutsche Lite-

raturgeschichte des 19. .Ths. — P' r a n z . Holzhausen . Der
Urgrossväter .Jahrhundertfeier. — 33 : -tz-. Die Gautreks-
saga. Hrs. v. AVilh. Kanisch. — Weber. Die Iweinbildcr

aus dem 13. .Tahrh. im Hessenhofe zu Schmalkalden. — 34:

F. Fdch.. Rigal, Le theätre franrais avant la periode classi-

que. — An Old English martyrologv. Re-ed. by G. Herz-
feld. — Bartsch-Golther. Deutsche Liederdichter des 12.—
14. .Ihs. — 3,5: R. W., E. Arber, The «urrey and Wyatt
anthologv. — Pomezny, Grazie u. Grazien in der deutschen
Literatur des 18. .Ths. — Geiger, Therese Huber 1764—1829.
— Reiser. Sagen. Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus.
— 36: 31. K.. Jlathes. Mignon. Goethes Herz. — 37: P. F.,

Diego de Xegueruela, Farsa llamada Ardamisa. Publ. par
L. Rouanet. — Wunderlich, Der deutsche Satzbau.

Deutsche LiteratnrzeitungXo. 26: Bau mg arten. Stilistische

Untersuchungen zum deutschen Rolandsliede. von Zwierzina.
— Hugo Lachmanski. Die deutschen Frauenzeitschriften
des 18. .Tahrh.. von Schüddekopf. — Arte, Scienza e fede

ai giorni di Dante, von Wiese, — No, 27: Schönbach'.
Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters, von Elir-

hardt. — Geuther, Studien zum Liederbuch der Klara
Hätzlerin, von Drescher. — Franklin, La vie privee d'autre-

fois. Vari^t^s parisiennes. von Mahrenholtz. — No, 28:

Grünbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagen-
kunde, von Steinschneider. — Tardel, Die Sage von Robert
dem Teufel in neueren deutschen Dichtungen und in Meyer-
beers Oper, von Wechssler. — R. Schröder, Shakespeai'e-

Bibliographie 1900, v. Franz. — I canti di Giacomo Leopardi.
da Michele Scherillo. von Wiese. — Das Lippiflorinm. von
.\lthof. bespr. von Darpe. — Xo. 29: Hegler, Sebastian

Francks lateinische Paraphrase der Deutschen Theologie
(und seine holländisch erhaltenen Traktate, von Strauch. —

Schultz, Typisches der grossen Heidelberger Liederhand-
schrift und verwandter Handschriften nach Wort und Bild,

von Öechelhäuser. — Hoffmann von Fallersleben,
Unsere volkstümlichen Lieder. 4. Aufl.. hrsg. von Prahl. —
Küffner, Die Deutschen im Sprichwort, von Petsch. — Xo,30:
Drescher. Arigo. r)er Uebersetzer des Decamerone und des

Fiore di Virtu. von .loachimsohn. — Goethe-.Iahrbuch. Bd, 22,

von Köster, — An English Aliscellany presented to Dr.

Fnrnivall in honour of bis seventy-fifth birthday, von Brandl.
— Proelss, Kurzgefasste Geschichte der deutschen Schau-
spielkunst von den Anfängen bis 18.50, von Zeiss. — Xo. 31

:

Hock, Die Vampyrsagen und ihre Verwertung in der

deutschen Literatur, von Petsch. — Röscher. Ephialtes,

Eine pathologisch -mythologische Abhandlung über die Alp-

träume und Alpdämonen des klass. .\ltertums. von Deubner.
— Die deutsche Lyrik des 19. .Tahrh.. zusammengestellt von
Th. v. Sosnosky. von R. M. Meyer. — Erich Schmidt, üeber
den Einfluss Dantes auf den zweiten Teil des Faust. —
Xo. 32: Renard. la m^thode scientifique de Ihistoire lit-

t^raire. von John. — Tacitus. de vita et moribus .Tulii

.\gricolae et de Germania, by Alfr. Gudeman. von Wünsch.
— Jonsson, Fernir f^ rnislenskir rimnaflokkar, von Ranisch.
— Deutsche mundartliche Dichtungen hrsg. von Kahl, von
Martin. — Mistral. .^lireio, publ. par E. Koschwitz avec
un glossaire par Hennicke, von Appel. — Xo. 33: Festgabe
zur Enthüllung des Wiener Goethe-Denkmals, von Witkowski.
— Reich. Ibsens Dramen, von Lichtenberger. — Kuck,
Schriftstellemde Adlige der Reformationszeit. I: Sickingen
und Landschad , von Köhler. — Xo. 34: Bode, Goethes
Lebenskunst, von Steig. — Thomas, Die letzten zwanzig
.lahre deutscher Literaturgeschichte 1880—1900. 3. Aufl.,

von Jacobs. — Pesta. George Crabbe. Eine Würdigung
seiner Werke, von M. Gothein. — Xo. 3.5: Marx, Hülfs-

büchlein für die Aussprache der lateinischen Vokale in

positionslangen Silben. 3. .\urt., von Mcycr-Lübke. — Waser,
Ulrich Hegner, Ein Schweizer Kultur- und Charakterbild,

von Walzel. — Berendt, Schiller—Wagner, von R. M.

Meyer. — Born. George Sands Sprache in dem Romane
Les Maitres Sonneurs. von Engwer.

Neue phil. Rundschau 15: F. P. von Westenholz. John
Clark, a history of Epic Poetry. — G, Xölle. G. Krüger.
Die Uebertragung im sprachlichen Leben. — E. Hansen.
Boeder, Die Familie bei den Angelsachsen. — 16: E. Meyer.
A. Martin Hartmann. Gedichte Victor Hugos. — J. Ellinger,
Sokoll. Lehrbuch der altengl. .Sprache. — K. Beckmann.
Tardel , Das engl. Fremdwort in der modernen französ.
Sprache. — H. Jantzen. Fuhse, Die deutschen Altertümer.— 17: L. Sütterlin, .\yer. Granimaire comparfie de la
langue fran(;aise. — Kiessmann, Klausing, Die Schicksale
der lat, Proparoxytona im Französischen. — H. Knobloch,
Kalepk-y. Lexikographische Lesefrüchte. — H. Spies. Jürgens.
Die Epistolae Ho-EUanae. — F. P. von Westenholz, Richter.
Thomas Chatterton. — E. Hansen. Walter. Englisch nach
dem Frankfurter Reformplan. — H. Rose. Baerwald, Eignet
sich der Unterricht im Sprechen und Schreiben fremder
Sprachen für die Schule? — Ders., Baerwald. Xeue und
ebnere Bahnen im fremdsprachl. Unterricht.

Neue Jahrbücher für das klass. Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur IV. 7. und 8. Bd.. 5. Heft: W.
Hörn. Deutsche Wörterbücher. — R. M. Meyer. Ueber
das Verständnis von Kunstwerken. — W. Hoppe, Das
Verhältnis Jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit.

Blätter für das Gyranasial-Schulwesen 37. 7 und 8: M.
Vogt, Die Lieder Kürenbergers. — G. Xeudecker, Die
Zukunft des fremdsprachl. Unterrichts auf den Gymnasien.

Zs. für das Realschulwesen 26. 7: Jos. Blnmer, Zur
Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts im allgemeinen
und über die Methode Gouin im besondren.

Neues Correspondenzblatt für die Gelehrten und Real-
schulen Württembergs 8, 6: Schiele. Die Vereinfachung
des Unterrichts in der franz. Syntax nacli den Erlassen
des Unterrichtsministers Leygues vom 30, Juli 1900 und
vom 26. Februar 1901.

Südwestdeutsche Schulblätter 1901, 8: J. Haas. Ueber
franz. Subordination und über die Behandlung des Kon-
junktivs im franz. Unterricht.

Bericht des Oldenburger Landesvereins für Altertums-
kunde und Laudesgeschichte XI: .hil. Bröring, Das
Saterland. IL

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landes-
kunde von Osnabrück Bd. XXV: Ziller. Justus Wilhelm
Lyra, der Komponist des Liedes .Der Mai ist gekommen^.

Braunschweigisches Magazin Xo. 13. 14. 16: P. Zimmer-
mann. Zu Herzog .\ntiin Flrichs .Römischer Octavia^.

Niederlansitzer Mitteilungen VI, 6: Fr. Weineck, Die
Spuren der Verehrung Donars im Brauch und Glauben der
Lausitz.

Mannheimer Geschichtsblätter U, 7: Christian Friedrich
Schwans Selbstbiographie, hrsg. von Dieffenbacher.

Liter. Rundschau für das evangelische Deutschland 6:
Pf leider er. Shakespeares Leben und Werke von Sidney
Lee; deutsche T'ebers. -- 7: Luther als Schriftsteller und
Dichter nach .\d. Bartel's Geschichte der deutschen Literatur
1901. Bd. 1.

Das Magazin für Literatur 70. 28: Job. Schubert, Goethe's
-Italienische Reise" als Selbstbekenntnis.

Das liter. Echo III. 20: K. Berger. Schiller und wir. —
Jantzen. Burdach. Walthcr von der Vogelweide. Philol.

und histor. Forschungen. I.

Internationale Literatui-berichte VII, 14: L. Katscher,
Cieorge Sand.

Bühne und Welt III, 19: Eugen Wolff, Bühnensprache und
Mundart. — 20: W. Golther, Der fliegende Holländer in

Sage und Dichtung,
Prenss. Jahrbücher Aug.: 0. Harnack. Chr. Dietr. (irabbe

il8(>l-I8;-i6).

Westermanns illnstr. deutsche Monatshefte Aug.: Fr.
Scholz, Goethe und die Freimauerei.

Nord und Süd Juli: Wolf, Bedeutung u. Entstehung unseres
Volksnamens. — Hans Lindau, Zur Kritik der Sprache.

Der Türmer III, 11; Fr. Funck-Brentano, Fenelon.
Die Grenzboten 34: E. Reichel. Gottsched im Rahmen der

deutschen Wörterbücher. — H. Volmer. Ein Brief Goethes.
Wiener Rundschau V. 15: .\lb. Kniepf. Francis Bacons
und Shakespeares Astrologie.

Allgemeine Zeitung Beilage 148: H. Krumm. Neue Hebbel-
Briefe. — 15(t: Chr. Eidam. Zur Frage der Verbesserung
des deutschen Shakespeare -Textes, — W, Golther, Zur
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Hilde-Sage und Gudrun-Dichtung. — 162. 163: L.Geiger.
Die letzten Bände von Goethes Briefen und Tagebüchern
und anderes Ungedrucktes. — 164. H. Funck. Ein Brief

von Schiller au Lavater und Lavaters Antwortschreiben. —
16K: 51. Becker. Grillparzers Verhältnis zur Geschichte. —
169: K. Fürst. Ein Franzose über deutsche Literatur. —
170: F. Solmsen. .Johannes Schmidt. — 172: 0. H. Hopfen.
Heinr. von Kleist als .lournalist. — 174: Unveröffentlichte

-Gedanken- von Montesquieu. — ISO: L. Ziegler. Goethe
und der Typus des german. Genius. — 183. 184: Lee und
Vischer als Shakespeare-Forscher.

Museum IX. 6. 7: W. van Helten. Jozef .Jacobs. Vormleer
van het Oudfriesch werkvoord. — .1. H. Kern. Müller.

Ueber die Xamen des nordlinmbrischen Liber Vitae. — K.

t". Boer. Kock. Die alt- u. ncnsehwedische Accentuierung

unter Berücksichtiirung der andern nordischen Sprachen.

Verslagen en Mededeelingen der k. Akademie van Weten-
scliappen. Afd. Letterkunde, vierde Keeks. derde Deel.

1899 S. 271— 287: A. Klnyber. camclot.

The Academy l.ci22: Murray. A new English Dictionary. —
The poetry of William Blake. — 1524: Brandes. Main
eiurents in 19 Century literature 1. The Emigrant literature.

— 1525: Works of Gower. ed. Macaulay. — 1526: A minor
poet ot the XYII Century. — 1528: Bradley, A commen-
tary on Tennyson's In Jlemoriam.

Tlie Äthenaeuin 3844 : Some siiggested emendations in Chau-
cer's Text. — 3845: Charles Dickens, the Earl of Derby
and M. Gladstone. — Goldsmith and the abbe Le Blanc. —
3846: Wundt. Volkerpsychologie I. — Pellissier. Le
mouvement litt^raire conteniporain. — Beowulf. transl. by
Hall. — Skeat. A concise et.vm. Dict. of the Engl. Lan-
guage. — Ders.. Xotes on English Etymology. — Müller,
Die Xamen des nordhumbr. Liber Vitae. — Emendations in

Chaucer's text. — 3847: E. Levi, Byron and Petrarch. —
3848: Byron, Poetry IV, ed. Coleridge. — Murray. A new
Engl. Dict. : Jiu-kairiiK. — 3849: Kippenberg, Die Sage
vom Herzog von Luxenburg. — Panzer, Hilde-Gudrun. —
Goethe's Werke, ed. Heinemann. — Kuno Francke. A
history of German literature as determined by social force.

— Studies in Dante. — Sheridan's critic. — .3850: Aitken.
.lonathan Swift. — 3851: Way. Byron and Petrarch. —
Potts, An uncollected poem by Charles Lamb. — 3852:

Thiselton. Some textual notes on 'Measure for Measure'.

The classical Review XV. 6: C. D. Bück, The quantity of

vowels before ;//;.

Otia Merseiana. The publication of the arts facnlty of
university College. Liverpool. Vol. II: K. Meyer, stories

and Songs from Irish manuscripts. — 0. Elton, notes on
colour and imagery in Spenser. — H. Sweet, linguistic af-

finity. — Henr. Cecil Wyld. the history of old English fron-

ted (palatalizedi initial 3 in the middle and modern Eng-
lish dialects. — On the etymologies of the English words
'blight' and 'blain'. 'chornels' and 'kerneis'.

Dansk Tidskrift 1901. .Tan.: K. Xyrop, Margrethetragedien
i Goethes 'Faust'.

Revue critique 28: M. Lanusse. .Joachim Du Bellay, par
Henii Chaniard, — Ders., De Jacobi Peletarii Cenomanensis
Arte poetica. par H. Chamard. — L. Roustan. Er. Schmidt,

Charakteristiken. — Ch. Dejob. Crouslf. Bossuet et le pro-

testantisme. — 30: H. Pernot, Hesseling. Het Afrikaansch,

Bijdrage tot de geschiedenis der Xederlandsche Taal in Zuid-

Afrika. — F. Baldcnsperger. Barzellotti, La Philosophie

de H Taine ; Giraud, Essai sur Taine, son oeuvre et son

influence. — 31: L. Eouanet, Fr. A. de Icaza, Las 'Xovelas

ejemplares' de Cervantes; sus criticos, sus modelos literarios,

sus modclos vivos, y su influencia en cl arte. — Ders,. .Juan

Ruiz. arcipreste de Hita. Libro de buen amor. Texte du
XIV» s. p. p. .J. Ducamin, — 32: A. Meillet. Wundt. Völker-
psychologie. 1. Bd. Die Sprache. — H. de Curzon. Morel-
Fatio. Ambrosio de Salazar et l'^tude de l'Espagnol en France
sojrs Louis XIII: Lc Diable pr<?dicateur. com^die espagn. du
XVII s. trad. par L. Kouanet, — 33: V. Henry. Schrader.
Reallexikon der indogerm. Altertumskunde. — A. C., Po-
mezny, Cirazie und Grazien in der deutschen Literatur des
18. .Ihs. — 34: V. Henry. Victor. Das angelsächs. Runen-
kiistchen aus Auzon bei Clermond-Ferrand. — .1. Vendrycs
u, E. Bonrciez, Mohl. Les Grigines Romanes: Etudes sur

le Lexique du latin vulgaire: La 1" personnc du pluriel en
gallo-roman. - \. Henry, IL Fischer, Schwäbisches Wörter-
buch, — 35: E. Bourciez. Stengel, Die ältesten französ.

Sprachdenkmäler. 2. Aufl. — A. C, Le Breton, Le roman

franqais au XIX« sifecle. I. Avant Balzac — 36: P. L.. D"Ar-
bois de .Tubainville. Etudes sur la laugue des Francs ä l'e-

poque merovingienne.
Bibliographe moderne 1901. .Jan. Febr.: H. Stein. Un Rabe-

lais apocryphe de 1549.

Souvenirs et Memoires Xo. 36. 15. .Juni: Pensees inedites

de Montesquieu.
Revue d"histoire et de litterature religleuses II, S. 32 ff.:

Fr. N o V a t i . Le duel de I'epin le Bref contre le demou. con-

triliution ä l'histoire de lepopee fran(,aise.

Revue d'histolre et de critique musicales 7: Combarieu,
•J. .1. KoHSseau et le melodranie.

Revue celtique 3: Ars. Darmesteter. L'elSment gaulois
dans la langue francaise. — 4: A. Thomas. De quelques
noms de lienx franc;ais,

Rev. poL et litt. 1901, II, 1: H. Frichet, Les cartes ä jouer.

— 3; Paul Margueritte. .Jean Lombard ifrüh verstorbener
Dichter und Verfasser historischer und politischer Romane).
— 4: P. Mille. Des rapports de.la Theologie et du Theätre.
5: H. Doüesnel. Souvenirs d'Edmond de .\micis. — 6: Le
mftier dramatique. Opinions de M. Paul Hervieu et de M.
Maurice Donnay. — G, Kahn, Arthur Kimbaud (Dichter

aus der Ciruppe, deren bekanntester Vertreter Verlaine). —
7: Le mC'tier dramatique (F. de Curel et A. Capusi. -- L.

S 6 c h e , Le dernier secr^taire de Chateaubriand . .Jnlien

Daniels. — 8: A. Beaunier. La poesie nouvelle. .Jnles

Laforgue. — 10: Le mutier dramatique (E. Rostand et

Brieux). — E. Des Essarts. .\lexander Soumet.

;
La Revue de Paris 1. Aug.: Giust. Lanson, La 'Defection'

j

de (liateaubriand.
1 La Nouvelle Revue 1. .Juli: Xavier de Ricard. Le Mouve-

nunt Catalaniste, — Boyer d'Agen. .Jasmin et Mistral,

I

— 15. .liili: P. Melon. Le Francais dans la vallee d'Aoste.

]

Bulletin de la Societe scieutiflque historique et archeo-

1

logique de Brive ISKXI. S. 161—201. 329— .^s. 465— 51K;:

1 R. de Boysson. Etudes sur Bevtrand de Born, sa vie et

j

son siede. — 2.^7-60. 445-61.569-601: F. Celor. Chan-
i

sons et bourrfes limonsines.
' Revue Dauphinoise II (1900>. S. 489—506: H. Vaschaldc,

La comtesse de Die et Kambaud d'Orange.
Bulletin du Musee Beige V. 7: Lecoutere. Poestion. Lehr-
buch der norweg, Sprache. — Dontrepont, B^gnier, Ma-
cette, publ. par Brunot.

Nuova Antologia Anno XXXVl. fasr. 709: E. Checchi, II

teatro italiano negli Ultimi cinquant' anni, — (i. Mestica.
II sonatore di violino nel puema eroicomico del Leopardi,
— Fase. 711: M. Scherillo. II ciacco della Divina Com-
media.

La Lettura August : C. Salvioni. .J Dialetti alpini d'Italia.

Atti della r. accademia peloritana Anno XV: L. Pcrroni
Grande. Xoticina foscoliana, — G. Longo Manganaro.
L'allegoria di Stazio nella Divina Commedia.

R. Istituto lombardo di scienze e lettere. Rendiconti.

Serie IL vol. XXXIV. 9—13: M. Scherillo, 11 nome della

Beatrice amata da Dante. — Fr. Xovati. Sulla leggeuda

di re Teodorico in Verona.

Neu erschienene Bücher.

Amersbach. K,, Licht- und Xebelgeister. Ein Beitrag zur

Sagen- und Märchenkunde. Programm Baden-Baden 1901.

48 S, 8», Leipzig, Fock,

Bulthaupt. H., Dramaturgie des Schauspiels. 4 Bde. gr. S"*

Oldenburg, Schulzesche Hof-Buchh. M. 26. [1. Lessing.

I
Schiller. Kleist, 8. Antl. XXIV. 557 S. M. 6. — 2. Shake-

! speare. 7. .\utl. XI. 501 S. M. 5. — 3. (Jrillparzer. Hebbel,

\
Ludwig, (iutzküw, Laube. Mit einem Anh.: Der Entwick-
lungsgang d. deutschen Dramatik bis z. Gegenwart, (i, .\utl.

XY. 466 S. M. 5. — 4. Ibsen. Wildenbruch, Sudermann,
Hauptmann. 2. Aufl. VIII, 619 S. M. 6.)

Kippenberg. Anton. Die Sage vom Herzog von Luxemburg
u. die historische Persönlichkeit ihres Trägers. Mit 2 Voll-

bildern u. 1 1 .Vbbildungen im Text. Leipzig. W. Engelmann.
VIII. 280 S. 8». M. 7.

Schnupp, W., Zur .\uffassung und Erklärung des Drama-
tischen. Progr. Amberg 1901. 35 S, 8». Leipzig, Fock.

Tappolct. E.. Ueber den Stand der Jlundarten in der deut-
schen und französischen Schweiz. Zürich. Zürcher & Fnrrer.
40 S. 8". M. 1.20. Mitteilungen der Gesellschaft f. deutsche
Sprache in Zürich VI.
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Vietor, Wilh., Kleine Phonetik des Deutschen, Englischen
und Französischen. 2. Auii. Mit 21 Figuren. Leipzig. 0.

K. Reisland. XVI. 132 S. 8». M. 2.40.

Abhandlungen der kiinigl. Gesellschaft der Wissenschaften
zu (iöttingen. Philologisch-historische Klasse. Neue Folge.

5. Bd. Nr. 1. gr. 4". M. O..JU. [1. Eoethe, G., Brentanos
'Ponce de Leon', eine Säcuiarstudie. 100 S. M. 6.50.]

Adler, JI., Volks- und Kinderlieder gesammelt und erläutert.

Progr. Halle. 29 .S. 4°.

Allen. Phil. .SchuTler, Wilhelm Müller and the German Volks-
lied. Diss. (Kepr. from the .lournal of Germanic philologj-.

Vol. II, 3 ; III, 1 and III, 4). 1.59 S. gr. 8».

Benecke, G. F.. Wörterbuch zu Hartmanns Iwein. 3. Ausg.,
besorgt von C Borchling. gr. 8°. IX. 313 S. Leipzig.
Dieterich'sche A'erlagsbuchh. M. 10.

Benedict, M.. Die Ortsnamen des sächsischen Vogtlandes in

ihren sprachlichen und historischen Beziehungen untersucht
V. M. B. Sonder-.\bdruck a. d. 14. .Tahresschrift des Alter-

tunisvereins zu Plauen. Plauen. A. Kell. M. 1.50.

Bilfinger. G., Untersuchungen über die Zeitrechnung der
alten Germanen. II. Das german. Julfest. gr. 4°. IV, 132 S.

Stuttgart. W. Kohllianimer. In Komm. M. 2.50.

Bruns. K., Volkswörter der Provinz Sachsen (ttstteiP nebst
vielen geschichtlich merkwürdigen Ausdrücken der sächsi-

schen A'orzeit. Hrsg. im Auftrag des Zweigvereins Torgau
des Allgem. Deutsrhen Sprachvereins. Torgau, Fr. .Tacobs.

32 8. 8«. Jf. -.40.

Bühring, Das Kürenberg-Liederbuch nach d. gegenwärtigen
Stande der Forschung. 2. Teil. 27 S. 4°. Progr. Arnstadt.

Iiichter und Darsteller. Hrsg. von K. Lothar. ^'11. gr. 8".

Leipzig. E. A. Seemann. M. 4. [VII. Bellermann, L.,

Schiller. VII, 259 S. mit Abbildgn. u. 1 Fksm. M. 4.]

Ebrard, W. , Alliterierende Wortverbindungen bei Goethe.
2. Teil. Progr. gr. 8°. 31 S. Nürnberg, M. Edelmann.
M. 2.40.

I'ngel. Jac. Spuren Shakespeares in Schillers dramatischen
AVerken. Progr. Magdeburg. 24 S. 4".

I'arnik. E., Ueber Goethes Nausikaa. Progr. Wadowicach.
23 S. 8».

Fischer, H., Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund der von
A. V. Keller begonnenen Sammlungen bearbeitet. 2. Lfg.

gr. 4». fSp. 161-320.) Tübingen, H. Laupp'sche Buchli.

M. 2.50.

— K.. Eduard Mörike. Seine Stellung in der Literaturge-
schichte und im deutschen Unterricht. Progr. Wiesbaden
1901. 68 S. 8°. Leipzig, Fock.

Förstemann, E.. Altdeutsches Namenbuch. 1. Bd. Personen-
namen. 2. AuH. 10. Lfg. gr. 4». Sp. 1425-1584. Bonn,
P. Hanstein's Verlagsh. M. 4.

Fr i ck, A.. Ueber Popes Einrtuss auf Hagedorn. Progr. Wien.
12 S. 8». Leipzig, Fock.

Fries, Alb.. Goethes Achilleis. Berlin. Diss. 61 8. 8".

(irigorovitza. E., Libussa in der deutschen Literatur, gr. 8°.

87 S. Berlin, A. Duncker. M. 2.50.

i; rip. Elias. Skuttnngemälets Ijudlära. Diss. T'ppsala. 166 S. 8°.

Hammer. W. .V.. Das Substautivum in Schillers Uebersetzung
,Der Neffe als Onkel.'- Progr. Wien. 19 S. 8».

Ilarnack. O., Goethe in der Epoche seiner Vollendung. 18Ü5
— 1832. Versuch einer Darstellung seiner Denkweise und
Weltbetrachtung. 2. AiiH. gr. 8». XII. .316 S. Leipzig 19(11.

.1. ('. Hinrichs Verlag. M. 5.

Idiotikon, schweizerisches. Wörterbuch der scliweizerdeut-

schen Sprache. Begonnen v. F. Staub u. L. Tobler. 43. Ilft.

Bearbeitet v. \. Baclimann. K. Schoch, H. Uruppacher und
E. Schwyzer. gr. 4°. (4. Bd. Si). 1905 - 2038 u. 5. Bd. Sp. 1

-16.) Frauenfeld. .1. Iluber. M. 2.

lacobs, .lozef. Vormleer van het Ondfriesch werkwoord (Uit-

gaven der Kon. \laamschc .\cademie. VI« Hecks, no. 26).

Gent. A. .Silfer. 191 K).

.'iihresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte.

Hrsg. von .1. Elias. M. Osborn, W. Fabian. »'. Alt. 8. Bd.

L 1897. 4. Abfing. Lex.-S". 70 n. XXXXllI S. Berlin.

B. Behr's Verlag. M. (i.

•Inlillng, .1.. Die Tiere in der deutschen Volksmedizin alter

lind neuer Zeit. Mit linem .\iibange von Sagen etc. Nach
den in der kgl. öffenM. Bibliothek zu Dresden vorhandenen
gedruckten und ungedrucktin (Quellen. Mit einem (telcit-

worte von Jl. Hidler. Mittweida. poljt. Bnchh. VIII. 355 S.

M. 6.

Kluge, Fr,, Heimweh. Ein wortgeschichtlicher Versuch. Uni-
versitätsprogramm. Freiburg i. Br. 50 S. 4".

Krichenbauer. B.. Die Kudrunüliersctzungen. II. Progr.
Arnau 1901. 32 8. 8».

Kuhn, R., Verhältnis der Dezemberbibel zur Septemberbibel.
Krit. Beitrag zur Geschichte der Bibelsprache M. Luthers.
Mit einem Anhange über .Toh. Langes Matthäusübersetzung.
84 S. 8". Diss. Greifswald.

Lange, Adolf, Ueber die Sprache der Gottschedin in ihren

Briefen. Diss. v. Uppsala. 91 S. 8°.

Lexer. M., Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 6. .\ufl.

Leipzig. S. Hirzel. M. 5.

Lidblom. Ernst. Lydekinnsliandskrifter i kongl. Biblioteket

(sign. K. B. g. s. B. 59i. I. Inledning. Textkritik. Substan-
tivets böjuingsUira : Vokalstamarne. Diss. von Uppsala.
63 S. 8«.

Linn-Linsenbarth, O.. Schiller und der Herzog Karl Aug.
von Weimar. I. Teil. Progr. Kreuznach 1901. .54 S. 8°.

Lippmann, E. 0. v.. Goethe's Farbenlehre. Vortrag. [Aus:
-Ztschr. f. Naturwiss."] gr. 8°. 27 S. Stutt.g.. Schweizer-
bart. M. —.60.

Lössl. R.. Das Verhältnis des Pamphilus Gengenbach und
Nikiaus Manuel zum älteren deutschen Fastnachtsspiel. Pro-

gramm. Gablonz 1900. 24 S. 8". Leipzig. Fock.
Matthias. Fr.. Ueber Pytheas von Massilia und die ältesten

Nachrichten von den Germanen. 1. Teil. 8". 47 S. l'rogr.

Berlin. Luisengymn.
Mourek, V. E.. Zum Prager Deutsch des XIV. .lahrli. [.\us:

-Sitzungsber. d. böhm. Gesellschaft d. Wiss."| gr. 8". VI 11.

84 S. in Komm. Prag. Rivnac. Jl. 1.20.

Jlüller. 0.. Die Technik des romantischen Verses, ur. 8".

95 S. Berlin, Ehering. M. 2.40.

Pfeiffer. B.. Die Oberlausitzer Mundart, wie sie in Oppach
und Umgegend gesprochen wird. nr. 8". 8 S. Xeusalza
1901. H. Oeser. M. -.20.

Pipping, H., Gotländska Studier. Uppsala. Akademiska Bokh.
VI. 138 S. 8». u. 2 Tafeln.

Redlich, Osw., Grillparzers Verhältnis zur Geschichte. Vor-
trag. 8». 32 S. Wien 1901. C. Gerold's Sohn in Komm.
M. -.70.

Rocheis, K., Ueber die religiösen u. sittlichen Bemerkungen
in dem Ritterroman .Wigalois- des Wirnt von Gravcnberg
und anderen aleichzeitiiren l>iehtuniren. Progr. Eupen 1901.

22 8. 8». Leipzig, Fock.
Sadil, M.. .Takob Bidermann, ein Dramatiker des 17. .lalirh.

aus dem .Tesnitenordeii. IL Progr. Wien 19U0. 48 S. 8".

Leipzig. Fock.
Sammlung (röschen. 137— 138. Bdchn. 12". Leipzig. (J. ,1.

Göschen M. —.80. [137. .Tautzen. IL. Dichtungen ans mhd.
Frühzeit. In Auswahl mit Einleituiiiien u Wörterbuch hrsg.

1.54 S. 1901. — 138. Grimraelshauscn. H. .1. Christoff'el

V., Simplicins Simplicissimus. In Auswahl hrsg. v. Dr. F.

Boliertag. 157 S. 1901.]

Schaut'fler. Th., Zeugnisse zur Germania des Tacitus aus
der altnord. n. angelsächs. Dichtung. Progr. Ulm. 13 S. 4°.

Schmidt. K., Zu niederdeutschen Gedichten der Livländischen
Sammlung. Progr. Elherfeld 1901. 42 S. 4". Leipzig Fock.

Schneider. A.. Aeltere Esscxdramen. — Laubes Essex. Progr.

Wien 1901. 24 S. 8». Leipzig. Fock.

Schütte. O.. Braunschweiger Personennamen ans Urkunden
des 14. bis 17. .Talirh. Progr. Brannsehwoig 1901. 22 S.

4". Leipzig. Foek.

Stötzner. P., Osterfeiern, hrsg. nach einer Zwickauer Hand-
sciirift aus dem Anfange des 16. .lahrh. Progr. Zwickau
1901. 28 8. 4°.

Stylo, A., Heine und die Romantik. Progr. Krakowie 1900.

39 8. 8°.

Teubcr. V., Mittelhochdeutsche Predigten. Progr. Komotau
liX)l. 44 S. 8».

Thoenc. K.. Ueber .lohn Brinkmann als hoch- und nieder-

deutschen Dichter. I. 27 S. 4". Progr. Gumbinnen.
Valentin. V., Die klassische Walpurgisnacht. Eine literar-

historisch-ästhetische Untersuchung. .Alit einer Einleitung

über des Verfassers Leben von .1. Ziehen, gr. 8". XXXII.
172 S. Leipzig. Diirrsclie Buchh. M. 5.40.

van Swaag, H. .\. .1., Het jiretix i/ii-i/i-yc zijn gesrliiedeiiis,

en zijn invloed op de '.\ctionsart' mcer bijzonder in liet

( ludiiederfrankisch en het ( ludsaksisch. Utrecht, Kemiuk «S

Züon. 305 8. 8».

Vetter. Tlieod., Literarische Beziehungen zwischen England
und der Schweiz im Heformationszcitalter. Schweizerische
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Druckwerke. Gratulationsschrift der Universität Zürich zum
450jähr. .Tuhiläum der Universität (jlasgow. 42 S. 4°.

Wagner. H. F.. Mittelalterliche Hofpoesie in Salzburg. [Aus:

.Mitteilungen der Gesellschaft f. Salzbnrger Landeskunde.*!

gr. 8°. 30 S. mit 1 Stammtafel. Salzburg. Dieter. M. —..50.

Wegen er. Ph.. Zur Sage von den Nibelungen. Progr. Greifs-

wald 1901. 29 S. 4°.

Werneke. H.. .Sprachreform u. Fremdwörter. Progr. Mühl-
heim 19(31. 12 S. 4».

Wolter. J., Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann, ein Bei-

trag zur deutschen Literatur- und Theatergeschichte des

18. Jahrh. Diss. Bonn 1901. 83 S. S«.

Zäcklein. A. . Hugo von Trimbers. Verfasser einer ,Yita

Jlariae rhythmica". Progr. Bamberg 1901. 47 S. 8».

Zelak. D.. Tieck u. Shakespeare, ein Beitrag zur Geschichte

der Shakespeareomanie in Deutschland. Progr. Tarnopel
1900. 42 S. 8°. n. 1901 31 S.

Zupitza. .Tul.. Einführung in das Studium des Mittelhoch-

deutschen. Zum Selbstunterricht f. jeden Gebildeten. 6. Aufl.

gr. 8°. n. 122 S. Berlin 1901. W. Gronau. M. 2.50.

Bardsley. Ch. Wareing. A Dictionary of English and Welsh
Surnames . with special American Instances. Small 4 to.

pp. 854. Oxford. Clarendon Press. 21/

Bradley, A. C, Commentary on Tennyson's "In memoriam'.
8°. 4 sh. 6 d. London, Macmillan & Co.

Carlyle. On heroes. hero-worship and the heroic in history.

ed. bv Archibald Mac Mechan. Boston, Giinn and Co. Athe-
naeum Press Series. LXXXVIII. 396 S. gr. 8».

Cowper. W.. The Expostulation, with copious explanatory
Xotes. Sketch of the Authors Life, historical Introduction.

Articles on Figures of Speech. Metre. Diction. and a com-
plete Glossary. 96 S. City London Bk. Depot

— Expostulation. Ed. by A. T. Flux. London Xelson.
— Expostulation. Helps to the study of. Introduction. Füll

Text, and Notes bv W. H. Jones. London. Kalph Holland.
— Anthologv. The. 1775-1800 A. D. Ed. bv Ed. .irber. Lon-

don. H. Frowde. VI. 336 S. 8". 2/6
Fierlinger. E.. Shakespeare in Frankreich. ProCT. Olmütz

1900. 36 S. 8«.

Frev. E., William Morris. Eine Studie. Progr. Winterthur.
139 S. 8».

Gearey, C Cowper and Mary Unwin. London. Dräne. 314 S.

ß/

iTÖrnemann. W ., Zur Sprache des Textus Eofiensis. Berlin.

Mayer & Müller. 57 S. 8».

Grieb-Schröer, Engl. Wörterbuch Lfg. .35—37: Irgend —
Rüclsclilaq.

Hollstein. E. Verhältnis von Ben .Tonson"s 'The devil is an
ass' und .lohn Wilsons 'Belphegor, or the marriage of the
devil' zu Machiavelli"s Novelle vom Belfasor. 52 S. 8".

Hall. Diss.

Karans. \.. Die Sprache der Gesetze des Königs Aethelred.
Diss. Berlin. Mayer & Müller, gr. 8». 73 S. M. 1.60.

Kliipper, Shakespeare-Eealien. Alt-Englands Kulturleben im
Spiegel von Shakespeares Dichtungen. ~ Dresden. Kühtmann.
S«. 182 S. M. 4.

Krassnig. N.. Fletchers Sea-Voyage and Shakespeare"s Tem-
pest. Progr. Marburg 1900. 17 S. 8°.

Moriarty, G. P.. Dean Swift and bis writings. New ed.

London. Seeley. .350 S. 8".

Muret- Sanders. EngL Wörterbuch II, Lfg. 22. 23: Tropfen
— irachen.

.New English Dictionary on Historical Principles. Founded
niainly on the Materials Collected by the Philological Society.

Edit. by Dr. .Famos A. H. Murray. Vol. 5. .Tew-Kairene.
4to, sd. Oxford. Clarendon Press 2/6

Rautner, Hans. Georg Lillos the Christian Hero und dessen
rival plays. Eine Studie zur vergleich. Literaturgeschichte.
39 S. 8". Progr. Lnitpold - Realsch. München. Leipzig,
Fock.

Sagen aus dem alten Irland. Uebers. von Bud. Thumevsen.
Berlin. Wicgandt & Grieben. XII. 152 S. 8°.

Shakespeare. W.. Cymbeline. With an Introduction and
Notes by .lohn Dennis. Illust. by Byam Shaw. (The Chis-
wick i^hakespean. I 16 mo. London." <i. Bell 1,6.

— — King lltiiry V. With an Introduction and Notes by
.lolin lUnnis. Illusts. by Ryam .'<haw. (The Chiswick Shake-
speare.' 16 nio. pp. 15,s. London, (i. Bell 1/6.

Swift, .lonathan. The Prosc Works of. Edit. by Teniple
Scott. Vol. 5. Historical and Political Tracts.

"
English.

iBohn's Library."» With Frontispiece. Cr. 8 vo, pp. xiv— 491.
London. G. Bell 3/6.

Thompson. A. Hamilton. .\ History of English Litteratui-e,

and of the Chief English Writers. founded upon the Manual
of Thomas B. Shaw. With notes. New ed. Cr. 8 vo, pp.
xi—836. London. ,1. Murray. 7/6.

Weber, F.. Lacy's Sauny the Scot und Garrick"s Catharine
and Petruchio im Verhältnis zu ihren Quellen. Diss. gr. 8".

85 S. Rostock. H. Warkentien. M. 1.50.

Wroblewski. L.. Ueber die altenglischen Gesetze des Königs
Knut. Berl. Diss. gr. 8». 60 S. Berlin. Mayer & Müller,

i

M. 1.50.
,|

Wyatt, Alfr. .T.. An elementary Old English Reader. (Early

West Sason). Cambridge . At the Universitv Press. X.
171 S. 8».

Amati, prof. A.. e C+uarnerio. prof. P. E.. Dizionario etimo-

logico di dodicimila vocaboli italiani derivati dal greco.

Milano. stab. tip. della casa edit. dott. Francesco VaÜardi,
1901. 8». p. xj. 275.

Andeli, H. d'. Le Lai d'Aristote. Publik d'apres le texte

inedit du manuscrit .Söl6 de la bibliotheque de TArsenal,

avec introduction. par A. Hfron. In -8 carr^, xxi-25 p.

Ronen, imp. Gy 1901. [Sociale rouennaise de bibliophiles.]

Anna, Lu. De. II verbo francese e la sua teoria dal XII al

XIX secolo : studio critico storico con raffronti filologici nelle

lingue romane. Vol. I l Verbi ansiliari e loro eccezioni prin-

cipali). Torino. Roux e Viarengo tip. edit.. 1901. 16°.

p. IIL L. 2.

.ipraiz. J.. Estndio histörico critico sobre las Novales ejem-

plares de Cervantes. 8°. Madrid. M. Murillo. 3 pes.

Barbier, A.. Ren^ Descartes : sa famille. son lien de naissance

(documents et commentaires nouveaux). In-8, 77 pages avec

grav. et fac-simil^s. Poitiers. imp. Blais et Roy. 1901.

Barsegape. Pietro da. Reimpredigt. Kritischer Text mit Ein-

leitung. Grammatik und Glossar hrsg. von E. Keller, gr. 4".

VIII. % S. mit 1 färb. Taf. In Komm. Frauenfeld. J. Huber.
M. 3.

Bcnvenuto Cellini, Lavita di. seguita dai trattati e dagli

scritti suir art«. 1 Bd. von 876 S. mit 200 Hlustr. Fr. 10.

Mailand. U. Hoepli.

Bertani. Car.. Pietro Aretino e le sue opere secondo nuove
indagini. Sondrio, Stab. tip. lit. Emilio Quadrio. IWil. 8f.

p. xj" 408. L. 6. [I. La vita. 1. Da Arezzo a Perugia
(1492-1.516 'j. 2. L'Aretino a Roma il516?-1523.) 3.

L"Aretino e demente VII 1 1523—1526). 4. L'Aretino e

Yenezia il527-1.533X 5. Periodo aureo dell' .\retino (1533
—1543i. 6. Ultimi anni delL Aretino (1544—1556). — IL
Le opere. 7. La poesia Urica dell' Aretino. 8. La poesia

satirica e giocosa dell' Aretino. — 9. La poesia cavalleresca

deir Aretino. 10. La poesia drammatica dell" .\retino. 11.

La poesia dell" .\retino. 12. Le commedie dell" .\retino.j

Bibliographie des Bibles et des nouveaux testaments en

langue fran(;aise des XV^e et XVI "« siecles par W. .1. van

Eys. IL Partie: Nouveaux testaments. Genf. Kündig. M 10.

Bibliothek. Die. des Ks\. romanischen Seminars an der

Universität Halle 1875-'19(:k). Halle a. S. VIII. 52 S. 8°.

(Accessions-Katalogmit Einleitung von Dr. F. Heuckenkamp.)
Bire. E.. Une amie de Mme. de Chateaubriand iMme. Bayart\
dapres les Souvenirs de Mme. Auguste .Tohanet. In -8°,

48 p. Paris, imp. de Soye et fils. 1901. | E.xtrait du Corre-

spondant.]

Böhm, Job.. Die dramatischen Theorien Pierre (^orneilles.

Ein Beitrag zur (ieschichte und Kritik des franz. Dramas.
Kieler Diss. Berlin. .Mayer & .Müller. VIII. 153 S. S».

Bruneau. A.. La Musiiiiie francaise. Rapport sur la musique
en France du XIII» au XX» siecle. La Musique ii Paris en

1900, an theätre. au concert. k l'Exposition. In-18 Jesus.

viii-255 pages. Paris. Hbr. Fasquelle. 1901.

Buchetmann. F. E.. .lean de Rotrou's .\ntigone und ilne

Quellen. Leipzig. A. Deichert Nachf. M. fi.'iO.

Bürger. P.. Ueber typische Dnrchbrecluingen der drania

tischen Einheit im französischen Theater in seiner Ent-

wicklung bis an den .Ausgang der klassiselien Zeit. I. Teil.

Das niittelalterliche Theater. I>iss. Breslau. 73 S. 8".

Breslau, l'reuss & .'untrer. M. 2.

Cagnac. M.. Fenelon directcur de conscience. In-S, xxviii-

409 p. Paris, libr. Poussielgue. 1!»01.

Cagnone. dott. Gins.. Pietro (iravina, umanista del sec. XVI.
Catania. Niccolii (iiannotta tip. edit.. 19lM. 8«. p. viij. 105.
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I alvo. Ed.. Poesie piemontesi. Edizione centeiiaria definitiva

adorna di nna vita dell' autorc, una canzone inedita. copiose
note e bibliogralia a cura di L. De Mauri. Torino. libr.

aiitiqnaria Patristica edit. (tip. Derossi). 1901. 8". p. 75.

cnn due ritratti. L. 1.

l'aponi dott. (Tustavo. Vincenzo Da Filicaia e le sue opere.

Prato, tip. (Tiachetti. figlio e ('., 1901. 8». p. 4.-iO. L. 4.

[Seguono in appendice: 1. Poesie toscane inedite di Vincenzo
Da Filicaia. 2. Carmi latini incditi. 3. Lettere inedite

rigiiardanti affari del governo di Pisa. 4. Lettere inedite

di Vincenzo Da Filicaia a Lorenzo Magalotti. 5. Kagiona-
mento recitato da Vincenzo Da Filicaia nelF accademia della

Crusca intorno alla formula per l'approvazione delle opere
da stamparsi dagli accademici la mattina de 27 luglio 1705.]

C'argnelli, G., Giacomo Leopardi novello epicuro. con lettera

del dott. Iiiodoro Grasso. Palermo, stab. tip. Era Nova.
1901. 16». p. Ij, 190.

Caujole, P., La medecine et les mi5decins dans l'ituvre de
H. de Balzac. These. Lyon. .Storck. 71 S. 8».

Cavanna. G.. 11 purgatorio di Dante. — Gli Svevi nella
storia e in Dante; il canto di Manfredi: lettura fatta in

Macerata il di 4 niaggio 1900. Macerata, stab. tip. Mancini,
1901. 8», p. 36.

Cian. Vit.. Un medaglionc del rinascimento : Cola Bruno
messinese e le sue relazioni con Pietro Bembo (1480—1542).
con appendice di documeuti inediti. Firenze. G. V. Sansoni
edit. (tip. G. Carnesecchi e figlii. 1901. 16». p. 103. L. 1.20.

[Biblioteca critica della letteratura italiana, diretta da
Francesco Torraca. n° 41.]

Cipriani. C. J.. Etüde sur quelques noms propres d'origine
gernianique (en fram-ais et en Italien) (These). In-8, lll p.

Angers, imp. Burdin et l'ie. 1901.

(.'ülagosso, Fr., Saverio Bettinelli e il teatro gesuiteco. Se-
conda edizione corretta e accresciuta. Firenze. G. C. Sansoni
edit. itip. G. Carnesecchi e ligli), 1901. 16°. p. 138. L.

1.40. [Biblioteca critica della letteratura italiana, diretta
da Francesco Torraca. n" 42.

J

Compayr^. G., J. .1. Rousseau et l'education de la nature.
In -18". 112 p. Paris, libr. Delaplane. 1901. [Les Grands
Educateurs.]

Costetti. Gius.. II teatro italiano nel 1800 : iudagini e ricordi.

con elenco di autori e loro opere. con prefazione del prof.

liaffaello Giovagnoli. Rocca .S. Casciano. Licinio Cappelli

tip. edit.. 1901. 16". p. xij. .")38. L. .5.

i'rousle, IL. Bossuet et le protestantisme. Etüde historique.

Paris. Champion. 8". 7 fr. 50 c.

DAncona, .\less.. l,ectura Dantis : il canto VII del Purgatorio
letto nella sala di Dante in Orsanmiehele. Firenze, Sansoni.

40 S. 8°. L. 1.

Danschacher, H. , Molieres Slonomanen. Progr. Fürth.

30 S. 8».

Delmont, T.. Le Roman fram.ais au XVII« et XVIII« sifecles.

Arras , Sueur - Charruey. Extrait de la Revue de Lille.

32 S. 8».

De Lollis. Ces.. Proposte di correzioni ed osservazioni ai

testi provenzali del manuscritto Campori. Torino. 18 S.

8". Estratto dagli Studj di tilologia romanza vol. IX,
fasc. 24.

D'Gvidio. Fr.. Studi snlla Divina Commedia. Palermo, Remo
Sandron edit. (tip. F. Andol. 1901. 8». p. xvj. 608. L. 5.

[l. Sordello. 2. 11 vero tradimento del conte l'golino. 3.

(iuido da Jlontefeltro. 4. Dante e la magia. 5. 11 disdegno
di Guido. 6. La rimenata di Guido. 7. Cristo in rima. 8.

Xon soltanto lo hello Stile tolse da lui. 9. La topografia

morale dell' inferno. 10. Le tre fiere. 11. Dante e. s. Paolo.

12. Dante e Gregorio VII. 13. La proprietä ecclesiastica

sccondo Dante e un luogo del De Jlonarchia. 14. Tre
discnssioni. 15. L' Epistola a Cangrande. 16. Dante e la

(ilosotia del linguaggio. 17. 11 tacere t hello, ccc. 18. II

saluto dei poeti del limbo al reduce Virgilio. 19. Appendici

t varie.]

\ Dreesbach. E.. Der Orient in der altfranzösischen Krenz-

[
Zugsliteratur. 96 S. 8». Diss. Breslau.

' Fabris, Cristoforo. IFemorie manzoniane. Milano. tip. L. F.

Cogliati edit.. 1901. 16°. p. 169. L. 2. fl. La con-

versazione di Manzoni. 2. Una serata in casa Manzoni. 3.

Gli Ultimi nusi di .\. Manzoni. 4. (Jsservazioni sull' opera

di A. llanzcjni : Del romanzo storico, e. in genere, dei com-
ponimcnti misti di storia e d' invenzionc.]

Falconi. Clelia. La poesia civile di Giuseppe Giusti. Firenze,

tip. Adriane Salani, 1901. 8». p. 46.

Fath . Roh., L'influence de la science sur la littOrature francaise
dans la seconde moitie du XIX« siecle. Lausanne. Payot.
118 S. 8°.

Fei dp au seh, E., Die Konkordanzgesetze der französischen
Sprechsprache und ihre Entwicklung. Marburger Dissert.
78 S. 8».

Foi\, Elena. Lo spirito morale di Alossandro Manzoni, special-

mente nei Promessi Sposi. Milano. tip. edit. L. F. (.'ogliati,

1901. 8». p. 30. [Estr. dal periodico niensile di Milano
In Cammino.]

Forte Lo. Randi, Andrea. LTmoristi : Rabelais e Folengo;
Sterne: De Maistre: Tiipffer. Palermo. Alberto Reber edit.

(tip. G. Bondi e C), 1901. 16°. p. 345. L. 2..')0. [Xelle

letterature straniere. serie III.]

Fresco. Ulisse, Le commedie di Pietro Aretino. Camerino,
tip. Savini, 1901. 8». p. 1.53.

Gabrielli. Annibale. Scritti letterari. Cittä di Castello,

Seipione Lapi tip. edit.. 1901. 16°. p. 8. 251. L. 2.50.

[Darin u. a. : 2. I (ioliardi. 3. Sordello. 4. Cola di Rienzo
nel raovimento francescano. 5. La monomania di Cola di

Rienzo. 6. Due dame del Cinquecento (Isabella d' Este ed
EHsabetta Gonzaga). 7. Ancora un degenerato (Vittorio

Alfieri). 8. Fra libri vecchi. 9. Paradiso terrestre. 10.

L)anze macabre.]
Gaste. A.. Voltaire ä Caen en 1713. Le Salon de Mme.

d'Osseville; le P. de Couvrigny. In-8, 32 p. Caen, imp. et

lib. Delesques. 1901. ]Extrait des Memoires de TAcad^mie
nationale des sciences. arts et belles-lettres,de Caen.]

Gautier de d'fipinal, Les chansons de. Edition critique

par U. Lindelöf et A. Wallensköld. Helsingfors. 116 S.

8°. Extr. des Memoires de la Soci^te neophilologique ä
Helsingfors lII.

Giovanni, Fra, da Salemo. Fra Giovanni da Salerno del-

r ordine romitano di s. Agostino del secolo XIV c le sue
opere volgari inedite pubblicate dal p. Nicola Mattioli. con
uno studio comparativo di altre attribuite al p. Cavalca.
Roma, scuola tip. Salesiana. 1901. 16°. p. viij, 332, con
facsimile. [.A.ntologia agostiniana, vol. IIL]

Goldoni. Car., Lettere inedite pubblicate da E. Maddalena.
Xapoli. Detken e Rocholl edit. itip. F. Sansiovanni) 1901.
b». p. 18.

Grasset, E., Joseph de Maistre: sa vie et son oeuvre. Avec
une pr^face de M. Frani;ois Descotes. In-8, xxiii-267 p.

Chamb(5ry. libr. Perrin. 1901.

Grenier, A. , Un auteur dramatique nancßen : Guilbert de
Pixerecourt. In-8. 19 pages. Nancy, impr. Berger-Levrault
et Cie. 1901. [Extrait des Annales de 1' Est.]'

Guarda. Giulio. Delle opere letterarie del barone (üuseppe
Manno. Sassari, tip. Elia Scann. 1901. 8°. p. 46.

Haignere, D., Le Patois boulonnais compare avec les patois
du nord de la France (Introduction; Phonologie: (irammaire).
In-8. .536 pages. Paris, libr. Picard. 1901. [Publication
de la Societe acadfimique de Boulogne-sur-Mcr.]

Hatzfeld, A., Pascal. In-8°, xü-291 p. Paris. libr. F. Alcan.
1901. fr. 5.

Hecker. 0.. Die italienische Umgangssprache in systematischer
Anordnung und mit Aussprachehilfen. 2. .\ni\.. vermehrt um
ein italienisches Stichwörterverzeichnis. 8°. XII. 342 S.

Braunschweig, G. Westermann. M. 4.

Hemon, F., Cours de litterature. XIX : rEncyclop<''die. In-

18 ji5sns, 103 pages. Paris, libr. Dalagrave.
H e r t h u m , P., Die germanischen Lehnwörter im Altitalienischcn.

vor allem in Dantes Divina Commedia. Progr. Arnstadt
26 S. 4°.

,loly, 11, Malebranche. In-8. xii-296 p. Paris, libr. F. .Vlcan.

1901. fr. b.

.lusserand. .1. .!., Les Sports et .Teux d'exercice dans l'an-

cienne France. Ouvrage orne de 60 reproductions gravt'es

par G. de Rescrrer, d'apres des documents originaux. Petit

in-8, 479 pages. Paris, impr. et libr. Plon-Xourrit et Cie.

1901.

Kesselring, M., Die Beziehungen der Chronique gargantuine
zu Rabelais' Gargantua. Progr. Gschersleben. 12 S. 4».

Körner. K.. Ist die lateinische oder die altfranzüsische Fassung
der Tcniplerregel als die ursprüngliche anzusehen? 18 S.

4°. (iotha. Progr.
Krön, K.. (iuide epistolaire. Anleitung zum .\bfassen franz.

Privat- und Handelsbriefe. (Erweiterte Neubearbeitung.)
gr. 8°. 48 S. M. 2.

24
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Lefranc. Ä.. Deux 'Plutarque' inconnus de la BiMiotheque

de Rabelais. Jn-8, 21 p. Paris, Hb. C'haravay l'.iol. [Ex-

trait de TAmateiir d'aiitographes].

Lefranc, A., Le Piaton de Rabelais letude sur un autographe

ini-dit de la bibliothf'iiue de Montpellier). In-8, 28 pages.

Paris, Hb. Leclerc. 19Ü1. [Extrait du Bulletin du biblio-

phile].

Leite de Vasconcellos, J., Esquisse d'nne dialectologie

portugaise. Th^se pour le doctorat de rUnirersit^ de Paris.

ParisT Ailland et Cie. 220 S. 8». fr. ö.

Leopardi, Giac. AUa ricerca di Giacomo Leopardi. per Giu-

seppe Cugnoni. Roma. off. poligralica Komana. 1901. 1Ü°.

p. löö. [1. Pensieri contenuti nel primo e nel secondo foglio

vaticano. 2. Pensieri contenuti nel terzo foglio vaticano.

3. Pensieri ed altri scritti contenuti nell' apografo l'baldini.

4. 'Eni'ufTouv. b. Pensieri di Giacomo Leopardi contenuti

nei tre fogli vaticani. 0. Pensieri ed altri scritti di Gia-

como Leopardi contenuti nell' apografo dell' L'baldini.

Levy, E., Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichti-

gungen und Ergänzunsen zu Eaj-nouards Lexique roman.

12. Hft. gr. 8»." 3. Bd. S. 385—512. faire-foc. Leipzig,

(I. R. Reisland, M. 4.

Lot, Ferd., !£tudes sur Jlerlin. L Les sources de la ViUi Mcr-
liui de Gaufrei de Monmouth. Rennes 1900. 55 S. 8°. S.-A.

aus den Annales de Bretagne. April u. .Juli ,1900.

Lj-onnet. H., Le th^ätre hors de France. IV^ serie: Pulei-

nella et Cie. (le thfiätre napoHtain). Preface de Gustave

Larroumet. Paris, Ollcndorff. XIIL 374 S. u. 50 Pboto-

grav. 8«. fr. 3..50.

Maudalari, Mario, Aneddoto dantesco. con lettera di don

Luigi Tosti a don Gaetano Bernardi. Catania, stab, tip. C.

Galatola 1901. 4». p. 21.

Manger. K.. lUe franzosischen Bearbeitungen der Legende
der heil. Katharina von Alexandrien. IHss. Erlangen 1901.

40 S. 8". Leipzig. Fock.

Marmier, C, Geschichte und Sprache der Hugenottenkolonie
Friedrichsdorf am Taunus. Marburger Diss. 105 S. 8°.

Marburg, Elwert,
Marty-Laveaux, ('„ Etudes de langue fran^aise (XVI« et

XVII<= siecles,! [De renseigiicment de notre langue: la Pleiade;

Corneille; Racine: La Fontaine: Meliere: Remarques sur

l'orthographe fran(;aise]. Grand in-8, 377 p. et purtrait. Paris,

Hbr, Lemerre, 1901, fr. 7.50.

Mazzoleni, Achille, Amor che a nullo amato amar perdona

(nota a Inf. V. 103i. con appendicc bibliografica dell' intero

episodio della Francesca da Rimini. Bergamo, istituto ita-

liano d'arti grafiohe. 1901. 8". p. 44.
^
[Estr, dagH Atti

deir Ateneo di Bergamo, vol. XYI 1901,

Menghi, Lu.. Lo Zeno e la critica letteraria: [monograha].

Gamerino, tip. Savini. 1901. 8". p, 86,

Mestica, G., Studi Leopardiani. 16". Florenz, Succ. Le
Monnier. L. 4.

Motivier, de. T'n poete bordelais inconnu (XVII« siecle.) Choix

de po^sies inedites du President de Metivier, publiees avec

unc introdaction et des notes par L. de Bordes de Fortage.

In-8, 117 p. Bordeaux, impr. Gounouilhou. 1901, [Extrait

des Actes de l'Acadfemie des sciences, bellcs-lettres et arts

de Bordeaux 1900,]

Moell, ('., Beiträge zur Geschichte der Entstehung der 'Orien-

tales' von Victor Hugo. Heidelberger Diss. 108 S. 8».

.Moliere, Ausgewählte Lustspiele, Erklärt von H, Pritsche.

1. Bd, Le Misantlirope. 3, Bd, L' Avare, 2, sorgfältig durch-

gesehene Aufl. Berlin. Weidmann. 142 + 66, 152 + 62 S.

8". .Teder Bd. M. 2.

Monaco, (i. De, Un ateo cd un mistico : studi critici di lette-

ratura straniera, con prefazione di G. M, Scalinger, Rocca
8. Casciano, Licinio Cappelli tip. edit., 1901. 8°. p. xxj,

159. L. 2. (1. Stendhal in Italia. 2. Mauiizio Maeterlinck.

3, .\ppendice.]

Morici, M., Maestri valdelsani in Pistoia dal sec. XIV al

XVI. Gastelliorentino, tip. (iiovanelli e Carpitelli, 1901. 8°.

p. 6. [Estr. dalla Miscellanea storioa della Valdelsa, anno
IX. fasc. 1.]

Moro, Gius., I poeti del risorgimento: conferenza letta per

invito della associazione monarchica fra la gioventi'i pado-

vana la sera del 13 marzo 1901. Padova, tip. fratelli Sal-

min, 1901. 16", p. 29. L. 1.

Mott, Lewis F., The l'roven(;al Lyric. New York, .lenkins.

IV. 57 S. 8».

Xardi, .Jacopo, I duc fclici rivali: coramedia inedita pubbli-

cata da .Messandro Ferrajoli, Roma, tip. Forzani e C 1901.

8", p, xlvij, 72.

Nascimbeni", Giov., Un poeta [Ippolito Pindemontc] in col-

legio. Modena, tip, della Societii tipogratica antica tip.

Soliani, 1901. 16°. p, 54. [Estr. daüa Proviucia di Modena.]

Xick, Emil, ^tude sur I'Art poHique de Boileaa. 26 S. 4°.

Progr. Güstrow.
Xinne-nanne di Logudoro, [raccolte a cura di] Giuseppe

Galvia. Sassari, tipT Celestino Doneddu. 1901. 24". p. 24.

Xovella Provenzale. La, del Pappagallo (Arnaut de Carcasses).

Memoria letta alla R. Accademia di archeologia, lettere e

belle arti nella tornata de 19 Jlarzo 1901 dal Professore

Paolo Sa vj -Lopez, Strassburg, van Hauten, M. 5.

Xozzc, Le mistiche, di s. Francesco e Madonna Poverta : alle-

goria francescana del secolo Xlll. edita in un testo del tre-

cento da Salvatore Jünocchi. Fii-enze, Biblioteca scientifica

religiosa edit, (tip, Ariani), 1901. 16". p. xxiiij, 69. L. 1.50,

Opera nuova e da ridere o Grillo medico: poemetto popolare

di autore ignoto ristampato per cura di Giacomo Ulrich.

Livorno, Raffaello (liusti edit. Firenze. tip. di Enrico Ariani.

1901. 16". p. xviij. 79. L. 2..50. [Raccolta di raritä storiche

e letterarie diretta da G. L. Passerini. vol. V.]

Oreans, K,, Die Leygues'sche Reform der französ, Syntax n,

Orthographie u, ihre Berechtigung, Eine historisch-gram-

matische Skizze. Karlsruhe, .T. Bielefeld's Verlag. M. —50.

Orgera, Gius, La sirailitudine nella Gerusalemme Liberata

del Tasso. Napoli, stab. tip, R, Pesole, 1901. 8". p. 82,

Pellissier, G., Etudes de litterature contemporaine, 2, serie-

(I, le Theatre de M. .Tules Lemaitre; II, La .Jeune Fille mo-
derne dans le roman fran(;ais : III, Fecondite, par E. Zola;

IV, Un chef-d'ieuvre oublii?: Adolphe, de Benjamin Constant:

V, La Femme mariee et l'Adultere dans le roman francais

moderne; VI, La Ducbesse bleue par Paul Bourget; VII,

L'Homme de lettres dans le roman franr.ais moderne: VIII,

Eesurrection, par Leon Tolstoi ; IX, Le Pretre dans le ro-

man francais moderne; X, Les morts qui parlent. par M. •

de Vogii(5 ; XI, L'Homme politique dans le roman lran(;ais
'

moderne; XII, LWnarchie litteraire: XIII, Les ClichOs de

style ; XJV, Au milieu du chemin. par Edouard Rod. l In-16,

319 p. Paris. Hb. Perrin et Gie. 1901.

Pfeffer, P,, Beiträge zur Kenntnis des altfranz. Volkslebens,

meist auf Grund der Fabliaux. III, Progr. Karlsruhe, 46.

S. 4".

Picco, Fr,, Rolande nella storia e nella poesia. Torino. Fran-

cesco Casanova edit.; tip. G. Sacerdote. 1901. 8°. p. 89. [I.

Rolando nella storia. 1. Fonti storiche. — II. Rolando
nella poesia, 2. Prima elaborazione letteraria (La Cronaca
di Turpino; il Carmen de Prodiejone Guenonis; la Chanson
de Roland). 3. Biografia poetica dell' eroe.]

Puerio, Aless. Alessandro Poerio a Giuseppe Montanelli:

lettera e poesie inedite [pubblicate a cura di| Giuseppe Bac-
cini. Salcrno, tip. Fratelli .Tovane. 1901. 8°. p. 10, [Estr.

dalla rivista La Stella polare, anno I, no, 3.]

Polacco, Lu., Tavole schematiche della Divina Commedia di

Dante Alighieri, seguite da sei tavole disegnate dal 3Io. Gio-

vanni Aguelli. Milano, Ulrico Ilocpli edit. Firenze, tip. di

S. Landi, 1901. 16". p. x, l(i5, con sei tavide.

Pranzelöres Ant., Niccolo d'Arco: studio biografico, con al-

cune note suUa scuola lirica latina del Trentino nel sec. XV
eXVL Trento. soc. tip. edit. Trentina, 1901. 8». hg. p. 118.

con facsimile e duc tavole. [Estr, dal VII Annuario degli

studenti trentini,]

— — Per la storia del rinascimento nel Trentino : rapporti

e questioni fra letterati sulle rive della Sarca nella prima
metä del Cinquecento, Trento, soc, tip, edit, Trentina, 1901.

8°. p. 10, [Estr. dalla rivista di studi scientiflci Triden-

tum, 1901, fasc. 4.]

Prunas, Pa., La critica, l'arte e l'idca sociale di Xiccolö

Tommaseo. Firenze, Bernardo Seeber edit.: tip. Galileiana,

1901, 8", p. .369. L, 4, [1. Xiccolö Tommaseo critico lette-

rato. 2. L'arte, .3. L'idea sociale.]

Pulejo, Ett., Un umanista siciliano della prima meti del se-

colo XVI: Claudio Mario Aretio. Acireale, tip. doli' Etna,

1901. 8". p. 62.

Ranza, Emilia, Xotizie su la vita e le opere di Lorenzo Ma-
scheroni. Piacenza, tip, fratelli Bosi, 1901. 8". p, 128,

Rey, E,, Vaugelas et la sociOti' polie du XVII" sii-cle vue \\

travcrs son <i'uvre. Petit in-8, 35 p. Bourg-en-Bresse. imp.

Allombert, 1900. [Extrait des Annales de la Society d'tou-

lation et d'agriculturc de l'.\in,]
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Kizzacasa D'Orsogna. Giov., La foce che quattro cerchi
giugne con tre croci. nel I del Paradiso. Sciacca. tip. Barto-
lomeo Guadagna, 1901. 8". p. 28.

Komani, Fedele, Lectura Dantis: il canto XXXIII dell' In-

ferno letto nella sala di Dante in Orsanmichele. Firenze,
G. C. Sansoni cdit.; tip. G. Carnesecchi e ligli. 1901. 8".

p. 45. L. 1.

Kosenthai. G., Dialogus familiaris Amici et Sodalis super
deploratione Gallice calamitatis. Ab Alano Auriga (Alain
Chartier) editus. Lat. Text des 15. .Tahrhs. nach 7 Hss.
liritisch hrsg. nebst Varianten, Anmerkungen und Glossar.
42 S. 8». Halle. Diss.

Rossi. Ant., L'ortodossia di Dante Alighieri: conferenza te-

nuta al circolo G. B. Ancina in .Saluzzo il 2 dicembre 1900.
Saluzzo. tip. fratelli Lobetti-P.odoni. 1901. S". p. 32. Cent. 40.

— Vit.. Un graramatico cremonese
[
Giovanni Travesio] a Pavia

nella prima metä del rinascimento. Pavia. tip. fratelli Fusi,
1901. 8". p. 35. [Estr. dal Bollettino della societä pavese
di storia patria, anno 1. fasc. 1. marzo 1901.]

Russo. Vinc, Per l'autenticitä della Quaestio de aqua et

terra. Catania, Xiccolö Giannotta tip. edit.. 1901. 8». p. 47.

L. 2.50.

Salvadori, Giulio. Sulla vita giovanile di Dante: saggio.

Roma. soc. edit. Dante Alighieri; off. poligratica Romana,
1901. 4». p. 125.

Sarcey, F., Quarante ans de theätre: Feuilletons dramatiques.
(Victor Hugo. Dumas pere. Scribe. Casimir Delavigne. Balzac,

G. Sand, E. Legouve, A. de Jlusset, Ponsard . d'Ennery.
Labiche etc.) In-18 Jesus, 443 p. Paris, bibliotheque des
Annales politiques et litteraires. 15. rue Saint-Georges, 1901,

fr. 3.50.

Scarano. Nie. La concubina di Titone: noterella dantesca.
Siena. casa edit. I. Gati; tip. s. Bernardino. 1901. 8°. p. 19,

con tavola.

Schlachter, F., Spottlieder in franz. Sprache, besonders auf
die Franzosen, aus dem Beginne des siebenjährigen Krieges.
Diss. gr. 8°. XV. 37 S. Erlangen, Fr. .Tunge. M. 1.

Schneider, K., Die Charakteristik der Personen im Aliscans.

I. Progr. Waidhofen 1901. 8°.

Spalikowski. E., Autour de la maison de P. Corneille (Anec-

dotes . Episodes et Souvenirs ; Visiteurs et Admirateurs).
In-16, XIV, 79 p. Societe d'editions litteraires, 1901.

Stein, H., ün Rabelais apocryphe de 1549. In-8. 18 pages
avec grav. et fac-simile. Paris, libr. Picard et tils. 1901.

Thurot. eh.. De la prononciation franr-aise depuis le commen-
cement du XVI« siecle d'aprfes les t^moignages des gram-
maires. Tome I. Paris , H. Welter. Faksimile-Neudruck.
CIV u. 568 S. in gr. S". fr. 18. Preis des ganzen Werkes
Bd. I/II u. Index, fr. 30.

Tozer, H. F. . An English commentary on Dantes Divina
Commedia. 8°. London. H. Frowde. 8 sh. 6 d.

T r e i s , K. , Die ausgeführten Vergleichungen in Bossnets
Predigten. 32 S. 4". Progr. Charlottenburg.

V erger. C. Supplement au lüctionnaire de patois normand
en usage dans le dfpartement de l'Eure, de MM. Kobin. A.
Le Pr^vost, A. Passy et de Blosseville. public par Charles

Verger. In-8. a 2 col.. 1\', 24 p. Ronen, imp. du Nouvel-
liste, 1901.

Zamboni, Maria, La critica dantesca a Verona nella seconda
metä del sec. XVIII. Cittä di Castello, S. Lapi tip. edit.,

1901. 16°. p. 107. [CoUezione di opuscoli danteschi inediti

rari. diretta da G. L. Passerini. no. 63.]

Zardo. Ant.. Lectura Dantis: il canto III del! Inferno letto

nella sala Dante in rirsammichele. Firenze. G. C. Sansoni
edit.; tip. (i. Carnesecchi e Hgli. 1901. 8°. p. 34. L. 1.

Xauner, Adolf, Das Inperfectum II, III im Altspanischen.

S.-A. aus der Festschrift zum .50. .lahresberirbte der Schotten-

felder k. k. Staats - Realschule im VII. Bezirke in Wien.
9 S. 8».

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a eil r i c li t e n etc.

Dr. Andre (i. Ott in Zürich bereitet eine literarisch-

culturhistorische Studie vor über Eloi d'Amerval und seine

'Grande Diablerie'.

Der ao, Professor für neuere deutsche Sprache und Lit-

teratur Dr. Ernst Elster in Leipzig wurde zu gl<'icher Stellung

in Marburg ernannt.

Der Privatdozent und Tit. -Professor der deutschen Phi-
lologie an der Universität Berlin Dr. Rieb. M. Meyer, ist

zum ao. Professor daselbst ernannt worden.

Der Privatdozent der deutschen Philologie an der Univ.
Heidelberg Dr. Gustav Ehrismann ist zum ao. Professor er-

nannt worden.

Dr. Aug. Gebhardt hat sich an der Universität Erlangen
für german. Philologie habilitiert.

Der ord. Professor der engl. Philologie an der Universität
Freiburg i. Br. Dr. Arn. Schriier folgt einem Ruf an die
Handelsakademie in Köln.

Die ao. Professoren an der Universität Zürich Dr. Th.
Vetter i Anglistik i und Dr. Ulrich (Romanistik) sind zu
Ordinarien ernannt worden.

Dr. ErnestBovet. Privatdozent an der L'niversität Rom.
ist zum Nachfolger Morfs an der Universität Zürich ernannt
worden.

Dr. Gaufinez. Lektor der französischen Sprache an der
Universität Bonn, ist zum ao. Professor daselbst ernannt
worden.

Der Privatdozent der roraan. Philologie an der Universität
Halle. Dr. Heuckenkamp, ist als ao. Professor an die

Universität Greifswald berufen worden.

t im August der ord. Professor der german. Philologie an
der L^niversität Berlin Dr. K. Weinhold, im Alter von fast

78 .Tahren.

Druckfehler: Sp. 260, Z. 1 v. u. lies Icaza statt Scaza.

Berichtigung.
Pietsch hat mit seiner Besprechung der Abhandlung von

R. Sclioeps . Zur Geschichte der Lutherischen Bibelsprache
(Litbl. August-September 1901, S. 269i meinen Namen in einer

Weise verbunden, die auf zivei irrtümlichen ^'oraussetzungen
beruht.

1. Er hofft, es werde sich nach Vollendung meiner Arbeiten
über die deutsche Kanzleisprache .zeigen, ob diese jemals fest
und fertig und ohne Widersprüche war". Die gesperrten
Worte zitieren eine Aeusserung über Luthers Deutsch aus
meiner Habilitationsschrift vom ,Iahre 1884. Der Zusammen-
hang ergiebt, dass Pietsch überzeugt ist. die Kanzleisprache
sei gleich der Sprache Luthers niemals fest und fertig ge-

wesen, mir hingegen die entgegengesetzte Meinung zuschreibt.

Darauf muss ich feststellen, dass ich niemals an der relativen

Unfestigkeit und Unfertigkeit und den Inconseqnenzen der
Kanzleisprache, zumal des 15. und 16. Jabrh.. gezweifelt habe.

2. Pietsch wünscht meiner „Zukunftsgabe" eine bessere

Methode und Uebersichtlichkeit als sie die Arbeit von Schoeps
besitze, bei der diesem meine .anregende Unterstützung" zu
Teil geworden sei. Die besprochene Untersuchung ist aller-

dings von mir insofern angeregt worden, als ich ihrem Ver-
fasser, der Romanist ist und germanistische Studien nur als

Nebenfach getrieben hat, vor einer Reihe von .Tahren. während
er Mitglied des hiesigen deutschen Seminars war. das Thema
gestellt hatte, das er dann in zwei Serainararbeiten unter
meiner pHichtmässigen Kontrolle und Beihülfe behandelt hat.

Das Manuskript dieser Arbeiten behielt ich damals bei den
.A.kten des Seminars, um daran weitere Untersuchungen gleicher

Art anknüpfen zu lassen. Eine Publikation durch eine ge-

eignete Kraft hatte ich erst für eine spätere Zukunft in .Aus-

sicht genommen, wenn einmal die ganze Lutherbibel in ähn-
licher Weise durchgearbeitet war. Nun erbat sich aber der

Verfasser, nachdem er auf romanistischem Gebiet promoviert
hatte, das Manuskript seiner Seminararbeit zurück, um es

selbständig zu verwerten. Dies abzuschlagen hielt ich mich
nicht für berechtigt. Der Veriiffentlicbung und der Druck-
redaktion stehe ich jedoch völlig fern: sie erfolgte ohne Mit-

wirlvung meinerseits, während ich von Halle auf einer längeren

wissenschaftlichen Reise abwesend war. Den Wert dessen,

was nun gedruckt vorliegt, schlage ich indessen höher an als

Pietsch.

Halle a. 8. Konrad Burdach.

Vom 15. Oetober ab lautet meine Adre.sse- Heidel-

berg, Untere Necknrstrasse 30. Fr. Neumann.
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Es ist das Problem einer mhd. Schriftsprache, dessen

Aufhellung alle drei Schriften in letzter Linie dienen

wollen.

Heinrich von Veldeke hat bei der Entscheidung dieser

Frage immer eine besondere Rolle gespielt. Als Paul in

seinem bekannten Vortrage als der erste energischen

Widei'spruch erhob gegen Lachmanns Ansicht, dass die

mhd. Dichter in einem „bestimmten, unwandelbaren Hoch-

deutsch" gedichtet hätten, da konnte er sich auf den

kurz vorher von Braune gelieferten Nachweis berufen,

dass Veldekes Sprachformen seinem heimischen Dialekte,

der Mundart von Maestricht, vollkommen entsprächen.

Späterhin hat Behaghel Braunes Untersuchungen ergänzt

und den Text der Eneide dementsprechend in den Lim-

burger Dialekt zurückübersetzt. Jsui- vereinzelt erhoben

sich dagegen Stimmen, die hd. Elemente bei dem Dichter

zu finden geneigt waren; nunmehr aber hat Kraus in

dem vorliegenden Buche den eingehenden Nachweis unter-

nommen,, dass Heinrichs Sprache thatsächlich im weitesten

Sinne aufs Hd. Rücksicht genommen habe. Ich versuche,

den Gang seiner Untersuchung in Kürze zu skizzieren.

K. geht vor allem darauf ans, den Unterschied ins

Licht zu setzen, der zwischen dem Servatius und der

Eneide einerseits und den übrigen mnl. Dichtungen anderer-

seits besteht. Er scheidet in einem ersten Abschnitte

vorsichtig zunächst eine Reihe von Unterschieden aus, die

lurin begründet sind, dass der Heimatsdialekt des Vel-

kers von dem übrigen Mnl. abwich. Das entscheidende

^laterial bringt dann der 2. Abschnitt, der durch ein-

gehende Vergleichungen feststellt, dass in Heinrichs

Dichtungen, besonders in den Reimen, eine grosse Menge
spezifisch nl. Erscheinungen in Wortschatz, Wortbildung
und Lauten entweder gänzlich fehlen oder doch in un-

verhältnismässig geringer Zahl erscheinen. Der 3. Ab-
schnitt zeigt dagegen, dass die Sprache des Dichters doch

auch eine stattliche Reihe nl. Idiotismen aufweist.

Im 4. Kapitel zieht nun der Verfasser seine Schlüsse

aus den festgestellten Thatsachen. Er weist die Meinung
zurück, dass man etwa eine nachträgliche hd. Bearbeitung

für diese Erscheinungen verantwortlich machen könne.

Denn dann müssten zunächst einmal Eneit und Servatius,

da sie sprachlich nicht nur in der allgemeinen Tendenz,

sondern, von unbedeutenden Schwankungen abgesehen,

bis in alle Einzelheiten zustmimenstimmen, von demselben

Manne bearbeitet sein und d^ ist an sich wenig wahr-

scheinlich. Zweitens aber erkläft sich der ganze sprach-

liche Charakter -der DichtuVigeb, der nur das speziell

Niederländische meidet ohne»«p^ifisch Hochdeutsches ein-

zumengen, nur untei' der Voraussetzung eines nl. Ver-

fassers.
, Em hd. Bearbeiter Jiätte gewiss vielfach hd.

Idiotismen hineingebracht..

-

Die festgestellten Tliatsachen müssen also eiuen an-

deren Gruiid haben uud der kann nach des Verfassers

Meinung kein aude.r*,F gewesen sein, als dass Heinrich

eine weitgehende Rücksicht aufs Hd. genommen hat.

Er wollte" Jiejnen Reim verwenden, der bei der Um-
setzung ins Hd. unrein geworden wäre; im Versinnern

mochte er sich ohne Skrupel mehr Dialektisches ge-

statten, da es hier ja leicht durch den Schreiber ge-

ändert werden konnte, ohne gänzliche Zerstörung der

Dichtung.

Freilich liess sich dies Prinzip nicht völlig streng

durchführen. Abweichungen erzwang einmal der objek-

tive Grund der Reimnot, indem für manche Wörter, die

sich im Reime nicht wohl vermeiden Hessen, neutrale

Bindungen fehlten, wie denn z. B., wenn sach in den

Reim trat, eine Entscheidung nur nach der Seite dieses

oder jenes Dialektes möglich war; auch sonst sind da

in der Not manche Idiotismen durchgeschlüpft. Zweitens

aber war ein subjektives Moment der konsequenten Durch-

führung hinderlich : die beschränkte Kenntnis des Dichters

von dem, wa.s unhd. ist. Entgleisungen dieser .-^rt finden

sieh dort, wo die betreffenden Reime oder Wörter selten

vorkommen.
Fragt man, auf welchen hd. Dialekt im Speziellen

20
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Heinrich von Veldeke Rücksicht genommen habe, so kann
das benachbarte Mittelfränkische dabei nicht in Frage
kommen, sonst hätte Heinrich nicht auch dat. trat, ge-

scliit usw. gemieden. Vielmehr muss er das Thüringische,

bez. Ostfränkische der Maingegend, im Auge gehabt

haben, wie seine Reime e:q. -ort- : -ort- , -aht- : -äht-,

Abfall des -h nach Länge und /, Vernachlässigung des

-n usw. erweisen. Daneben aber zeigt sich auch eine

über dies Gebiet hinausgehende Rücksicht auf obd. Mund-
arten. Xach derselben Seite wie die Laute weist auch

der Wortsehatz. Auch hier ist vorzüglich das Thüringische

berücksichtigt, indem der Dichter eine ganze Reihe von
Wörtern gebraucht, die dem 5Id. geläufig, im Obd. selten

oder unbekannt sind; wiederum aber zeigt sich, indem

Wörter wie vurt, säen, siiit gemieden werden, doch auch

aufs Obd. Rücksicht genommen.
Von dem Prinzipiellen abgesehen, verrät sich übrigens

auch in der Durchführung im Einzelnen noch manches
Schwanken. Einmal besteht ein Unterschied zwischen

Servatius und Eneide, indem dort manche nl. Idiotismen

.erscheinen, die hier fehlen oder seltener sind. Und dann

in der Eneide selbst, wo gewisse Eigentümlichkeiten

gruppenweise beisammenstehen. Es handelt sich um Reim-

wörter, die der Dichter gegen seinen Dialekt einführte

oder aber sonst gegen seinen Dialekt verbannte ; momen-
tane gespanntere Aufmerksamkeit oder Unachtsamkeit ver-

anlasst ihr gruppenweises Vorkommen. Stimmung, Ge-

schick, Technik und Entscheidungen des Dichters wech-

selten eben im Verlaufe der Arbeit. Deutlich aus-

gezeichnet ist namentlich die Schlusspartie nnd der Dichter

selbst giebt uns dafür die Eiklärung: ist sie doch nach

einer längeren, durch die bekannte Entwendung der ersten

Niederschrift veranlassten Arbeitspause in veränderter

Umgebung entstanden.

Eine völlig selbständige Stellung nehmen endlich die

Lieder ein, die in Wortschatz, Formen und Lauten den

reinen Ortsdialekt zeigen. Der Grund dafür liegt nach

dem Verf. darin, dass der Dichter sie ausschliesslich füi"

lokale Kreise bestimmt, nicht mit ihnen auf ganz Deutsch-

land zu wirken beabsichtigt hat.

Kraus' Untersuchung ist mit der Sorgfalt und Gründ-

lichkeit geführt, die alle seine Arbeiten auszeichnet. Eine

Reihe interessanter Thatsachen sind durch sie ins Licht

gestellt unter Anwendung einer Methode, die auch prinzi-

piell von Bedeutung ist und, auf ähnliche Fälle ange-

wendet, zu manchen Ergebnissen führen muss. Es be-

deutet wenig, dass in Einzelheiten sich da oder dort etwas

bemängeln Hesse; das Hauptergebnis steht zweifellos fest:

Heinrichs Dichtungen unterscheiden sich wesentlich von

den verglichenen mnl. Epen. Wie aber steht es mit den

Schlüssen, die der Verf. aus diesen von ihm festgestellten

Thatsachen gezogen hat? Ist seine Erklärung wirklich

die einzig mögliche, ist sie auch nur die wahrschein-

lichste? Ich möchte es wohl bezweifeln.

Die Beweisführung von Kraus ist, wie man gesehen

hat, wesentlich negativ; die Sciilüsse sind ex silentio ge-

wonnen. Der Veldeker hat in seiner Sprache, von ver-

schiedenen Kleinigkeiten abgesehen, nichts was seinem

Dialekte positiv widerspräclie, aber er zeigt nicht alle

Möglichkeiten, die sein Dialekt ihm bot. Anders ge-

sagt: er verwendet weit überwiegend nur etymologisch

gleichwertige Reimwörter, d. h. also neutrale Reime, die

auch hd. möglich waren. Ist diese Thatsahe nun wirklich

nur durch Rücksichtnahme auf ein hd. Publikum zu er-

klären?

Es muss zunächst schon stutzig machen, dass der

Dichter, unbeeinflusst von den benachbarten hd. Mund-
arten, sich nach dem Thüringischen gerichtet haben soll.

Aus dem Leben des Dichters lässt sich das nicht begrün-

den, da sein Servatius und drei Viertel der Eneide fertig

j

waren, als er Beziehungen zu diesem Lande gewann.

Ebenso wenig aber aus allgemeinen geschichtlichen Ver-

j
hältnissen ; denn m. W. deutet kein Zeugnis darauf, dass

der thüringische Hof vor der Berufung Heinrichs auf die

Neuenburg irgendwie ein literarisches oder sonst kultu-

relles Zentrum für Deutschland abgegeben hätte, wenn
die Landgrafen auch als Verwandte des Kaiserhauses

unter Friedrich I. eine nicht unbedeutende politische

Rolle spielten. Es ist doch auch zu beachten, dass

Heinrichs Gönner keineswegs der regierende Landgraf,

sondern seine jüngeren Brüder gewesen, in erster Linie

eben der Hermann, durch den sichtlich zuerst Thüringen

und sein Fürstenhaus Bedeutung für unsere Literatur ge-

wonnen hat. Es ist zudem doch recht bedenklich, dass

neben den Rücksichten aufs Thüringische noch Berück-

sichtigung des Obd. angenommen werden muss, um alle

(negativen) Eigenheiten der Sprache des Dichters zu er-

klären. Wunderlich auch, dass nicht nur die Eneit, son-

dern auch der Servatius, zu Ehren des Ortsheiligen von

Maestricht für eine Gräfin von Looz gedichtet, von vorn-

herein für hd. Leser bestimmt gewesen sein, die Sprache der

nächsten Verehrer seines Helden aber so absichtlich fern

gehalten haben sollte. Und nun vor allem : für Hoch-

deutsche wollte Heinrich dichten; wie aber nehmen die

sein heisses Bemühen auf? K. stellt selbst fest, dass der

aus den Hss. zunächst rekonstruierbare Archetypus schon

eine mehrfache Umgestaltung im Sinne einer Verhoch-

deutschiuig erfahren hat; wie aber sind erst die einzelnen

Hss. selbst, und zwar gerade die ältesten, mit dem Werke
umgegangen ! Es war also verlorene Liebesmüh , die

der Dichter sich mit seiner Rücksicht aufs Hd. ge-

macht hat.

K. ist zu seinen Ergebnissen gekommen durch eine

Vergleichung der Werke des Veldekers mit einer Anzahl

anderer mnl. Epen und ihrer Reime. „Die in allen oder

den meisten derselben vorkommenden Bindungen waren
naturgemäss — im allgemeinen und unter Beobachtung

entsprechender Kritik — auch für die Werke Veldekes

zu erwarten, falls deren niederländischer Charakter so

rein war, als behauptet wurde." Auf diesen Satz sind

seine Folgerungen gebaut; er scheint aber, wie die Um-
stände liegen, keineswegs so naturgemäss und allgemein

giltig, wie der Verf. annehmen möchte. Jedenfalls be-

darf er nach einer Seite eine wesentliche Einschränkung.

Roethe hat S. 29 seiner gleich näher zu besprechenden

Schrift einen Gesichtspunkt sehr richtig betont. „Die

harmlose Vorstellung, sagt er, es sei natürlich, dass der

Dichter in der heimischen Mundart dichte, ist, obgleich

auch der Wissenschaft nicht fremd, so schief wie irgend

möglich . . . Leider Gottes ist nichts schwerer als mit

eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren zu hören

und der Weg vom Auge zum Pinsel, vom Olir zur Feder

ist weit . . . „Natürlich" ist und wird sein für den

Durchschnittsmenschen, dass er nicht seine, sondern seiner

Vorbilder Sprache schreibt, wenn er sich literarisch be-

thätigen will und wer in der Nähe keine Vorbilder hat,

der sucht sie sich in der Ferne." Dieser Fundamental-

satz, der hier treftlich formuliert ist, ist von grösster

Wichtigkeit, obschon er thatsächlich sehr oft vernach-

lässigt wird. Und es möchte wohl sein, dass auch unser
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Verf. ilm zu Unrecht ausser Acht gelassen hätte, da

auch seine Ergebnisse, wir mir scheint, gerade von ihm

aus ihre Erklärung finden.

Heinrich von Veldeke ist ja nicht der erste, der

ein deutsches Epos gedichtet liat. Ihm geht eine lange

üebung voraus, an der er sich selbstvei'ständiich schulen

musste (bewusst und unbewusst), um die Fähigkeit zur

Hervorbringung seiner Epen zu eilangen. Seine Vor-

bilder aber waren nicht in nl. Sprache verfasst — denn

zu seiner Zeit gab es keine ul. Epik — sondern hd.

Für Einzelheiten ist das ja noch literarisch belegbar. Er
arbeitet dementsprechend auch noch mit dem überkom-

menen hd. Sprachniaterial, wie es in den Eeimen fest-

gelegt ist. Er zeigt nun zwar Eigenart genug, um nichts

oder fast nichts, was gegen seinen angeborenen Dialekt

ging, aufzunehmen, aber er ist naturgemiiss nicht fähig,

sofort seinen Dialekt in ausgedehnterem Masse in den

Eeimen geltend zu macheu, weil er dabei eben vollkommen

selbständig hätte verfahren müssen. Es stimmt dazu sehr

gut, dass die eigenartige Mundart des Dichters gerade

dort durchbricht, wo der besondere Inhalt einen selte-

neren Ausdruck erforderte, weil Heinrich hier notwendig

selbständig vorgehen musste ; es erklärt sich auch so erst,

dass er nicht auf einen bestimmten, einzigen, hd. Dialekt

Rücksicht genommen hat, weil seine Vorbilder eben ver-

schiedenen lid. Mundarten entstammten. Der Dichter er-

scheint danach also viel weniger aktiv als passiv, sein Ver-

fahren im Ganzen mehr Schwäche als Stärke, seine Eück-

sichtnahme aufsHd. nicht freie That, sondern Zwang, nicht

bewusste Absiciit einem hd. Publikum zu gefallen, sondern

eine notwendige Folge seiner Schulung an hd. Vorbildern'.

Den Hochdeutschen wurde der Genuss dieser Epen
freilich durch die Sprachform erleichtert, die der Dichter

ihnen notgedrungen gegeben hatte, da sie sich ohne

ernstlichere Störung ins Hd. übersetzen Hess; aber nicht

dies war es offenbar (wie die Ueberlieferung beweist),

was ihnen die Dichtungen empfahl, sondern der Geist, der

in ihnen lebte, von einem poetisch begabten Manne hier

zum ersten Mal gefällig zum Ausdruck gebracht, d. h.

der Geist des französischen Rittertums, für den die

niederrheinischen Herrn die gegebenen Vermittler waren.

Um dieses Vorzugs willen liess man sich ihre Sprache

gefallen, fand es wohl gar vornehm und modern, Brocken

aus ihr in die hd. Rede zu mengen. Die mnl. I)ichtungen

aber, auf deren Vergleichung K. seine Schlüsse baut,

waren kein geeignetes Vergleichungsmaterial, weil sie

nicht unter denselben Voraussetzungen stehen, wie die

Dichtungen Heinrichs, vielmehr einige Jahrzehnte jünger

ahs diese zu einer Zeit entstanden sind, wo die mnl. Lite-

ratur, wohl nicht zum mindesten durch das Verdienst des

von Veldeke, sicli sprachlich von den hd. Vorbildern eman-

zipiert und gelernt hat, den technischen Anforderungen

einer Dichtung mit dem heimischen Sprachmaterial volles

Genüge zu thun.

Eine sehr genaue Parallele zu diesen Verhältnissen

bietet ja die mnd. Dichtung^, deren ältere Vertreter sich

' Der stiirker mundartliche t'haraktcv der Lieder eiklärt

sich daraus, dass sie in Ermangchiug hochdontschcr Vorbilder

selbständig direkt nach den französischen Mustern geschaffen

werden mussten. Dass derselbe Dichter sich für verschiedene

Dichtungsgattungen verschiedener Sprachen bediente, ist nicht

ohne Analogie, vgl. die Zs f. rom. Phil. 25. 4(W f. angeführten
Beispiele.

' K. leugnet das allerdings in einer narhti-iiglirhen .An-

merkung S. 172, ohne dass seine (irlinde mir durchschlagend
erschienen.

in der Schrift Roethes behandelt finden. Denn diese

enthält sehr viel mehr als ihr Titel besagt.

R. knüpft an die Praefatio rhythmica des Sachsen-

spiegels an. Er zeigt aus Inhalt, Stil, Sprache und
Metrik, dass die beiden Teile derselben, die schon durch

ihre Ferra wie durch die Ueberlieferung geschieden

werden, auch von verschiedenen Verfassern herrühren

müssen: nur der zweite, in Reimparen abgefasste Teil

gehört Eike an. Eine üntersuclmng der Reime stellt

nun fest, dass dieselben weder ins Nd. noch ins Hd. ohne

Rest aufgehen: ein Reim wie waf : hat, der weder nd.

noch hd. ist, kann als charakteristischer Typus für dies

Verhältnis gelten. Der Verf. kommt zu dem Schlüsse,

dass Eike den prononcierten Sprachcharakter überhaupt

gemieden, die markanten Idiotismen beider Sprach-

gestalten fern gehalten und den gemeinsamen Besitz des

Nd. und Md. bevorzugt habe.

Dies seltsame Verhältnis ins rechte Licht zu setzen,

untersucht R. im 3. Kapitel eingehend eine Reihe früh-

mnd. Dichtuügen auf ihren sprachlichen Charakter. Er
setzt hier die Untersuchungen fort, die Behaghel in seiner

bekannten Rektoratsrede über ,,Schriftsprache und Mund-
art" begonnen hat; die Sprache der Braunschweiger

Reimchronik, Eberhards von Gandersheim, Bertholds von
Holle, des Pfaffen Ivonemann finden eingehende Dar-

stellung und überall zeigt sich neben nd. Elementen sehr

viel Hochdeutsches in Lauten, Formen und Wortschatz.

Fast noch ausgesprochener Hd. ist die Sprache der nd.

Lyriker bis auf Wizlaw von Rügen, dessen stärker nd.

Färbung R. als gesuchte Geziertheit erklären möchte.

Im 13. .Hl. , so formuliert der Verf. S. 63 seine

Ergebnisse, war die sog. rand. poetische Literatur ledig-

lich ein provinzieller Auswuchs der hd., innerlich und
des zum Ausdruck auch äusserlich unselbstständig; eine

schöne Literatur, die den Namen „mittelniederdeutsch"

verdient, entstand erst im 14. Jahrhundert. R. stellt

fest, dass die rein literarische Entlehnung an den hd.

Elementen dieser frühnd. Diclitung einen bedeutenden

Anteil gehabt hat: es wurde eben von den Vorbildern

auch die poetische Technik mit ihrem Wortmaterial

übernommen. Die Verhältnisse liegen also prinzipiell

ganz wie bei Heinrich von Veldeke ; nur zeigen diese

Leute sich weniger ablehnend gegen hd. Idiotismen, die

ihrer angeborenen Mundart widerstrebten. Es liegt das

in erster Linie gewiss daran, dass unter ihnen kein

poetisches Talent sich befindet, das sich an Kraft und

Eigenart dem nl. Dichter vergleichen könnte. Zweitens

aber kommt hier in Betracht, dass Sachsen eben auch sonst

in seinem geistigen I>eben unter d^m überwältigenden

Einflasse des oberen Deutschland stand, dessen Sprache

unaufhaltsam in sein Gebiet einrückte, wie ein Gleiches

für die niederrheinischen Gebiete durchaus nicht gilt.

Dem Niederländer hatten seine hd. Vorbilder lediglich

die Form gegeben, die er mit neuem, eigenartigem Geiste

erfüllte ; mit freudigem Staunen nahm das hohe Deutsch-

land mehr zurück als es gegeben hatte, und bald rüsteten

sich seine besten Talente, in den Pfaden zu wandeln,

die man hier gewiesen fand. Anders die Niederdeulschen.

Sie waren und blieben nur Nachahmer und bei ihnen

trafen nun wirklich zwei Momente zusammen, das hd.

Element in ihrer Dichtung mächtig werden zu lassen:

einmal, wie bei Heinrich, die Unfäiiigkeit sich sofort von

den hd. Vorbildern zu emanzipieren, zweitens aber der

mangelnde Wille, Hoelideutsches in der heimischen Rede

zu vermeiden. Und zwar in der Poesie wie im Leben.
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Also stet ez umhe die niderlcnder (d. h. die von
Sachsenlande 251. 3) und umhe oherlender, daz

manic nidevlender ist, der sich der oherlender spräche

an nimet, bezeugt Berttiold von Eeg-ensburg- 1. 251. So

ist E. g-ewiss auch im Eechte, wenn er zur Erkläiung

als einen Faktor „zweiten und dritten Eanges'' auch

den mündlichen Verkehr mit den hd. Nachbarn anzieht;

dahin weist auch der g-anz anders als bei Heinrich von

Veldeke ausgesprochen md. Cliarakter der hd. Elemente

in der nd. Dichtung.

'

Was E. für die Voneden nachgewiesen, möchte er

nun auch für den Sachsenspiegel selbst festlegen. Auch

er soll ursprünglich nicht nd., sondern in einer „tempe-

rierten Sprache" geschrieben sein, die hd. Elemente ent-

halten und jedenfalls vieles nd. abgelehnt hätte. Die

Dinge liegen hier an sich für eine Entscheidung sehr

ungünstig. Es fehlt die Kontrolle des Eeims, die Ueliev-

lieferung ist bunt gemischt, vieldeutig und vor allem

bisher in den Einzellieiten viel zu wenig bekannt. Jeden-

falls aber darf man sagen, dass die spezitisch hd. Spuren

recht unsicher sind, wäiirend nd. Idiotismen sich doch

mehrfach mit ziemlicher Sicherheit nachweisen lassen.

Es handelt sich dabei meist um feste juristische Termini

und E. meint wohl, Eike hatte eben darum nicht Hand
au sie legen können ; mit demselben Eechte aber kann

man offenbar sagen, dass diese Wendungen eben als fest-

geprägte Fachausdrucke in den hd. Hss. allein unange-

tastet blieben, während alles andere ohne weiteres ins

Hd. umgeschrieben wurde. Auch die allgemeinen Vor-

aussetzungen sind hier E.'s Erklärung nicht günstig. Hier

gab es nicht wie bei der Poesie übeiwältigende hd. Vor-

bilder, nach denen Eike sich hätte ricliten können und

müssen
;
ganz im Gegenteil zeigen der Spiegel der deutschen

Leute und seine Nachfolger, dass Eikes Werk hier auch

für das obere Deutschland vorbildlich wurde. Und es

ist auch an sich schwer zu begreifen, wie Eike hätte

dazu kommen sollen, seinen Sachse nspiegel hd. abzu-

fassen : die verschwindenden md. Gebiete, die zu seinem

Geltungsbereiche gehörten, wie ihn Eike im Auge hatte,

vermöchten dies Verfaliren jedenfalls nicht zu erklären.

Singer konnte bei Abfassung seines Vortrages über

die mhd. Schiiftsprache die Untersuchungen von Kraus

und Eoethe bereits benützen. Er formuliert das Prob-

lem dahin, dass er fragt, vi'elche Momente einen mhd.

Dichter bestimmen konnten, von seinem heimischen Dia-

lekte abzuweichen. Er statuiert vier Punkte, deren wesent-

licher Inhalt etwa ist: 1. „Die Schriftsprache": es

finden sich Eeime nur darum gebraucht (und vielleicht

auch gemieden), weil die betr. Laute in der Schrift zu-

sammenfallen (bez. verschieden sind). 2. „Die Umgangs-
sprache" d h. es habe sich in der höheren Gesellschaft

eine Gemeinsprache ausgebildet, innerhalb deren jeder

den eigenen Dialekt bewahrte, aber doch die schärfsten

Kanten, die den Spott der andein herausforderten und

das Verständnis erschwerten, abschliff; diese Umgangs-
sprache sei dann auch das Ideal dei' höfischen Dichter

geworden. 3. „Die Literatursprache", dadurch entstanden,

dass bei Nachbildung von Literaturwerken aus fremdem
Sprachgebiet mit dessen Eeimen auch Fremdes in Wort-
schatz und Füinicn übernommen wurde und 4. „die

Dichtersprache", die nur bei den grossen Autoren sich

' Obd. Elemente fehlen aber nicht ganz (s. Behaghel a.

a. 0. 27), eben durch literarische Beeinflussung.

findet, indem diese zwar nichts gegen ihren Dialekt,

aber doch auch nicht ihren ganzen Dialekt schrieben,

sondern bloss solche Eeime anwandten , die in allen

Mundarten gleich gut waren.

Diese Ausführungen sind als Ganzes nicht eben

sehr klar, indem die Momente, die hier als verschiedene

„Sprachen" vorgeführt werden, in Wirklichkeit sich je-

weils in verschiedener Mischung bei ein und demselben

Autor zusammenfinden. Sie heben aber die in Betracht

kommenden Gesichtspunkte richtig heraus und geben im

Einzelnen eine gute Zusammenstellung der bisherigen

Beobachtungen, vermehren das Material wohl auch durch

selbstständige Untersuchungen einiger österreichischer

Dichtungen.

Einen nachdrücklichen Einwand muss ich nur gegen

Punkt 2 des Verfassers erheben ; eine höfische Gemein-

sprache, wie er sie dort statuiert, ist durch nichts be-

zeugt. Die vorhandenen Zeugnisse erlauben vielmehr

höchstens den Schluss auf eine Berufssprache, die vor-

auszusetzen an sich nahe läge. Denn die höfische Ge-

sellschaft stellt ja einen nicht nur social, sondern auch

beruflich geschlossenen Stand dar, es sind milites in

doppeltem Sinne, die für ihr Handwerk natürlich wie jeder Be-

rufsstand auch ihre besondere Terminologie ausbildeten.

Da dieser Stand nun aber als die geistig gebildetste

Klasse der Nation sich zugleich als die ,,Gesellschaft"

fühlt und seine diesbezügliche Betätigung gleichfalls in

feste exklusive Formen kleidet, so überschreitet bei ihm

die Standessprache naturgemäss den engen Kreis der

blossen Handwerksbezeichnungen. Es kommt dabei eine

Sprache heraus, die sich unserer Studentensprache ziemlich

genau vergleicht, eigentümlich im Wortschatz (z. T. durch

Einuiengung sprachfi'emder [französischer, slavischer] und

dialekttVemder [flämischer, in Oesterreich schwäbischer]

Wörter) und z. T. der Wortbildung (z. B. nl. Deminu-

tiv); dass es sich aber um eine durch Abschleifung der

Dialekte entstandene Gemeinsprache gehandelt hätte, ist

eine Behauptung, die durch kein Zeugnis sich zu recht-

fertigen vermag.

Alles in allem kann man als das Hauptergebnis

der in den letzten Jahren mit Eifer und manigfachem

Erfolg betriebeneu Forschungeines feststellen : eine mhd.

Schriftsprache im Sinne Laclimanns (und J. Grimms) hat

es nicht gegeben. Darin behält Pauls Vortrag un-

zweifelhaft Recht. Zu weit gegangen ist er nur in der

Behauptung, dass die mhd. Dichter ihren Dialekt rein

und ganz geschrieben hätten. Das ist nicht der Fall;

vielmehr ist von verschiedenen Seiten her sicher ge-

stellt, dass sie sich mancher Idiotismen ihrer heimischen

Mundart enthalten haben. Das ist aber wohl auch die

einzige wirklich sprachliche Eücksicht, die hier gewaltet

hat. Die Grundlage der gesammten Literatur ist und

bleibt dialektisch und alle positiven Abweichungen er-

klären sich aus dem, was Singer in seiner Schrift

„Ijiteratursprache" nennt, andere „Dichtersprache" ge-

nannt haben. Die Abweichungen von der im Leben

allein gesprochenen Mundart sind bedingt einerseits

durch den wesenhaften Unterschied zwischen Poesie und

Prosa überhaupt, andererseits aber durch die besonderen

geschiclitliclien Bedingungen, unter denen diese Dicht-

werke in der Schule älterer und dialektisch differenzierter

Vorbilder entstanden sind, von deren poetischer Technik

sie sich selbst dort nicht immer freimachen, wo sie der

angeborenen Mundart des jüngeren Dichters widerstrebt.

So ist das ganze Problem in der Hauptsache viel weniger
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in sprachliches als vielmehr ein literarhistorisch-ästhe-

tisches und seine Behandlung' wäre mehr noch der Lite-

raturgeschichte und Poetik als der Graramatiii zuzuweisen.

Freiburg i. B. Friedrich Panzer.

Mecklenburgische Volksüberlieferungen. Im Auftrage des

Vereins für mecklenburgisi'he Geschichte und Altertums-

kunde gesammelt und herausgegeben von KiehardWos-
sidlo. Erster Band: Kätsel. Wismar. Hinstorff'sche Hof-

buchhandlung. 1897. 8". XXIV f 372 Seiten. — Zweiter

Band : Die Tiere im Munde des Volkes. Erster Teil. Wis-
mar, ebenda. 1899. 8». Xm + bOi Seiten.

Was uns beim Durciigehen dieses grossartigen Sammel-

werkes in erster Linie auffällt, der erstaunliche Reichtum

an Stoff und die vielgestaltigen Abschattnngen der ein-

zelneu Gruppen desselben, mögen zunächst auf die reiche

und stets lebendige Einbildungskraft des Jlecklenburger

Volkes zurückzuführen sein ; dass uns aber dieser Schatz

volkstümlicher Ueberlieferungen nun zugänglicli geworden
ist, haben wir einzig und allein der Energie und Aus-

dauer zu verdanken, mit der W. seinen Gegenstand er-

fasst und festgehalten hat. Die grossen Schwierigkeiten,

die sicli iiim in den Weg gelegt haben beim Sammeln
wie beim Sichten, hat er in den Vorreden auseinander-

gesetzt, und es ist zn hoffen, dass die mannigfachen Ent-

täuschungen und stets erneuten Mühseligkeiten ihn bei

der noch kommenden Arbeit ebensowenig zu lähmen ver-

mögen, wie bisher. Der Dank nicht nur der Fachgenossen

:

sondern, wie die Zukunft lehren wird, auch der deutschen

Kulturforscher überhaupt, wird ilim gewiss sein.

Dass W. sich niciit auf das Sammeln ausschliesslich

mecklenburgischen Volkstums beschränkt hat, sondern die

einschlägige Literatur auch jenseits der Landesgrenzen

in umfassendster Weise beigezogen hat, macht sein Werk
doppelt wertvoll ; denn der Volksforsclier wird künftig-

hin nicht mehr erst mühevoll nach Parallelen suchen

müssen, um in das Verständnis des Einzelnen einzudringen:

W.'s Zusammenstellungen entheben ihn dieser Mühe.

Bezüglich der Verteilung des Stoffs auf die ver-

scliiedenen Bände ist die Redaktionskommission von dem
ursprünglichen Plane abgegangen. Man glaubte anfangs

in den zweiten Band das gesamte „Tier- und Naturleben

im Munde des Volkes" aufnehmen zn sollen ; nun hat

sich aber das ^laterial dergestalt angehäuft, dass nicht

nur das Naturleben abgetrennt, sondern sogar zwei Drit-

teile des Tier-Folklore auf die folgenden Abteilungen

des zweiten Bandes verspart werden mussten. Es wird

uns nun leider nicht gesagt, was man weiter zu tliun

denkt. Freilich wird im Vorwort von einem dritten und

allenfalls vierten Bande gesprochen, die „einen Teil" der

Volks- und Kinderreime bringen sollen und ,,niehrere

Bände Sagen und Gebräuche", schliesslich auch ein meck-

lenburgisches Idiotikon in Aussicht gestellt; aber ob man
die Bearbeitung des „Naturlebens", dessen Begriff' nicht

näher definiert wird, nun endgültig aufgegeben hat, er-

fahren wir nicht.

Auf das Einzelne hier einzutreten, ist uns unmög-
lich ; doch machen überall die Angaben den Eindruck

absoluter Zuverlässigkeit. '

Die grössten Schwierigkeiten bot wohl die Anord-

nung des ungeheuren Stoffes, und das ist u. E. auch der

Punkt, wo die Kritik am ehesten gewisse Ausstellungen

' Als kleines Versehen ist mir nur aufgefallen, dass I. 2G8
Meinnrts Liedersammlung aus dem Kuhl.lndchen als ober-
deutsche Quelle angeführt wird. M. W. ist die Mundart
des mährischen Kuhländchens mitteldeutsch.

machen könnte. Wir wollen zugeben, dass es, namentlich

beim Rätsel, vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit ist,

einen einheitlichen Gesichtspunkt zu finden, nach dem
sich das Ganze rubrizieren Hesse ; aber doch will uns

die Einteilung nach der Form, bezw. Formel, etwas ge-

wagt erscheinen. Bei der gegenseitigen Beeinflussung

bezw. Vermischung der Formeln und anderseits ihrer

Zersetzung in einzelne Teilkörperchen musste diese An-

ordnung sich notwendigerweise als unzureichend und

nicht konsequent durchführbar erweisen. Das fällt be-

sonders beim Rätsel in's Auge. So sind z. B. unter

Gr. I „Gesprächsrätsel", unter Gr. II „Mehrere Tiere"

aufgeführt ; nun Hesse sich aber leicht denken, dass so-

wohl ein Gesprächsrätsel von mehreren Tieren handelte

(s. z.B. No. 11: Eimer — Hund—Katze - Schwein), als

auch mehrere Tiere in Gesprächsform aufträten. Ferner

ist mir nicht recht erfindlich, wie der Typus „Tweebeen"

(z. B. Zweibein [Mann] sitzt auf Dreibein [Stuhl] und

hat Vierbein [Zitzen des Kuheuters] in der Hand) und

„Tier und seine Beute" (Eichel und Wildschwein, Sau

und Birne etc.) unter die Gr. II gehören. „Ortsnamen-

Rätsel" (Gr. III) werden solche Rätsel genannt, in denen

die Heimat bezw. die Herkunft irgend einer Persön-

liclikeit oder eines Dinges erwähnt ist („Mann von

Haken" [Schnee], „Fass aus Holland" [Ei]); da nun

aber auch anklingende Formeln ohne Ortsnamen vor-

kommen (vgl. No. 26 c), so raussteu in diese Gruppe

Beispiele aufgenommen werden, die man kaum je dort

suchen wird. So ist es auch mit der IV. Gr. „Dor steit

'ne bloom" gegangen, in die sich völlig abweichende

Formeln wie „Keem 'n mann von Haken , hadd nich

stäl oder staken, liker [gleichwohl] künn he haken"

(Maulwurf) verirrt haben. Und so Hessen sich auch aus

den andern Gruppen manche Beispiele anführen. Ueber-

sichtlicher wäre vielleicht doch die Anordnung nach

Deutungen gewesen und zwar nicht etwa stieng alpha-

betisch, sondern nach Stoffgruppen, während die Formel-

gruppen in einer besonderen Abhandlung unter Hinweis

auf die betreffenden Nummern zu behandeln gewesen

wären. Diese Anordnung hätte u. a. auch den Vorteil

gehabt, dass z. B. die zweideutigen Rätsel, die ja im

Volksmunde eine nicht unbedeutende Rolle spielen, in das

richtige Licht gerückt worden wären. Bei W. sind

diese letzteren, vielleicht aus Rücksichten der Dezenz,

mitten unter die Anmerkiuigen (S. 306 ö'.) verwiesen

Worden.

Für den zweiten Band gilt das Gesagte nicht in

demselben Jlaasse, da sich hier, schon der Natur des

Gegenstandes gemäss, die Rubriken reinlicher scheiden

lassen; ja ich möchte hier die Einteilung, besonders in

dem Kapitel „Tiergespräche, Tiersprüche und Deutungen

von Tierstimmen" als direkt mustergiltig hinstellen.

Als Jlaterialsammlungen stehen beide Bände uner-

reicht da: dein Verfasser ein bleibendes Denkmal auf-

opfernder Hintrebuuir und warmer Heimatsliebe.

Basel. E. Hoffmann-Krayer.

Zaccaria Enrico, L' elemento germnnico nella liugna
italiana. Lessico con appendice e prospetto chronologico.

Bolnirna, Libr. cd. di Luigi Bcltrami 1901. XXII, .560 S.

8°. I'rezzo 6 Lire.

Es ist ein schwieriges, aber auch interessantes und
höchst dankenswertes Thema, dessen Behandlung sich

Z. in dem vorliegenden Buche unterzogen hat und die

Einleitung, worin der Verf. eine Reihe durchaus richtiger,
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für die folgende Untersuchung massgebender Gesichts-

punkte bespricht, lässt zunächst viel Gutes erwarten.

Sein Hauptziel ist zu bestimmen, in welcher Zeit unge-

fähr und von welchem german. Volksstamm die einzelnen

german. Lehnwörter im Italienisclieu übernommen worden

sind. Wenn freilich Zaccaria glaubt, der erste zu sein,

der das Problem in dieser Weise anfasst, so irrt er (vgl.

Rec. Charakteristik der german. Elemente im Italieni-

schen. Basel 1899). doch ist darum diese Art der Frage-

stellung nicht weniger verdienstlich. Z. verspricht ferner,

soweit möglich, auch die Dialekte beizuziehen und hat

auch germanische Wörter, die nur in mlat. Quellen Italiens

belegt sind, aber in der Volkssprache keine Aufnahme

gefunden haben, nicht völlig ausgeschlossen. Endlich

will er das Etymon der entlehnten german. Wörter bis

ins Indogerm. zuriickverfolgen, um eventuell konstatieren

zu können, ob andere mit dem german. I.ehnwort stamm-

verwandte Wörter im Lateinischen oder im Italienischen

bereits vorhanden sind.

Leider ist nun aber die Ausführung dieses Themas
in mehr als einer Beziehung sehr mangelhaft und bleibt

weit hinter dem zurück, was die Einleitung erwarten

lässt. Zunächst fällt auf, dass die neuere Literatur dem
Verf. nur mangelhaft bekannt ist : fürs Langobardische

z. B. wird noch immer auf die Darstellung C. Meyers

verwiesen. Doch da Z. in einem abgelegenen Pro\inz-

städtchen Italiens wohnt, wollen wir ihm daraus keinen

allzuschweren Vorwurf machen, um so weniger als es ihm,

wie die Darstellung überall erkennen lässt, an Fleiss

gewiss nicht gefehlt hat. Sodann sind die in den Dia-

lekten vorhandenen germanischen Wörter nur höchst un-

vollständig angeführt (trotz Einleit. S. X). Vollständig-

keit wird ja ein billiger Beurteiler auch von ferne nicht

erwarten, aber eine genauere Durchsicht namentlich der

oberitalienischen Wörterbücher von Monti , Tiraboschi,

Boerio u. a. hätte noch manches zu Tage gefördert.

(Einiges hat Rec. verzeichnet in dem schon erwähnten

Progr. Charakteristik etc. und Zs. für rom. Ph. 2-1, 61 ff.).

Bei der rein alphabetischen, lexikalischen Anordnung lässt

sich auch nicht ersehen, ob der Verf. einzelne Wörter ab-

sichtlich weggelassen oder zufällig übersehen hat: dies

gilt z. B. für attUlare, das Meyer-Lübke Zs. für rom.

Phil. 15, 241 f. auf got. tih 'passend, geschickt' zurück-

führt. Ebensowenig lässt sich ein bestimmtes Prinzip

erkennen in der Aufnahme der bloss mlat. belegten

Wörter : über manche, wie gasindo, -io und guidrigildo,

die einer Erklärung keinerlei Schwierigkeiten bereiten,

finden wir lange Artikel ; andere fehlen ganz oder sind 1

mit w'enigen Worten abgethan. Freilich wenn wir bei
{

cddio wieder die alte, haltlose Ableitung von german.
j

haldan, bei garatinnx gar nur einen Verweis auf
[

giiareiitii/ia (!) finden, so hätte man dem Verf. hier

gerne noch grössere Beschränkung gewünscht, üeber-

haupt ist, wie schon angedeutet, der Vorwurf grosser

Wortfülle und Weitschweifigkeit der Darstellung nicht

zu ersparen ; dies fällt namentlich bei solchen Wörtern,
wie figio, bagordo u. a. auf, bei denen es auch Z. nicht

gelingt, eine sichere oder befriedigende Erklärung zu

linden. Auch in der Aufzählung der verwandten ger-

man. und indogerm. NVörter kennt er keine Grenzen

:

was sollen z. B. neben einem got. Etymon die allent-

halben reichlich aufgeführten ahd. nihd. nhd. holl. ags. I

engl, fries. und altn. Formen! Auch das Zurückverfolgen

der german. Lehnwörter in die indogerm. Ursprache be-

schwert das Buch mit viel unnötigem Ballast, da diese

Zusammenstellungen, soweit sie richtig sind, dem Fach-

mann nichts neues bringen. M. E. hätte es genügt,

neben einem german. Lehnwort verwandte Latein, oder

ital. Wörter einfach ohne weitere Begründung anzu-

führen, also etwa s. v. bara it. ferefro zu zitieren.

Man vergleiche z. B. den Artikel elmo S. 108 f., wo
die Aufzählung der mit heim verwandten Wörter etwas

mehr als eine Seite (!) in Anspruch nimmt, während von

den eigentlicli hierhergehörigen Fragen, wie es sich mit

der Qualität des e in den verschiedenen romanischen

Sprachen verhält und was sich daraus für die Herkunft

dieses Wortes schliessen lässt, nicht mit einem Worte
die Rede ist. Damit treffen wir nun aber den wundesten

Punkt: der Verfasser erkennt nämlich die Schwierig-

keiten seines Themas grossenteils gar nicht ; feinere Be-

obachtungen, die auch auf scheinbar unbedeutende Mo-
mente, wie Vokalqualität, Wortausgang u. s. w. achten,

fehlen sozusagen völlig. Bei an'iiga 'Häring' z. B. fehlt

jede Bemerkung über den Ctenuswechsel ; berza wird auf

ahd. fersana zurückgeführt, ohne dass die dabei voraus-

gesetzte Vertretung von germ. / durch it. b mit einem

Worte berührt wird u. s. w. Das hat wohl z. T. darin

seinen Grund, dass dem Verf. der nötige Besitz sicherer

germanistischer Kenntnisse abgeht, denn das Problem,

die german. Elemente nach ihrer Herkunft genauer zu

bestimmen, ist in hohem Masse ein germanistisches. Es
kann daher nicht verwundern, wenn dieser Versuch, dessen

Resultate der Prospetto am Schlüsse in gedrängter Ueber-

sieht zusammenfasst, nicht über unsichere Ansätze hinaus-

kommt, unter den gotischen Entlelinungen führt er

z. B. S. 557 cdla und auua 'Elle' (woneben das ety-

mologisch deutlichste alna unerwähnt bleibt), vanga und

voga an. Dabei fehlt aber jeder Versuch, diese Datierung

der Entlehnung zu begründen ; über das Verhältnis von

alla und amm erfahren wir nichts und ebensowenig über

die unregelmässige Vertretung des germ. tc in vogare;

vanga das ja schon bei Palladius belegt ist, gehört wohl

gar nicht hierher. Doch von der genaueren Datierung

abgesehen, auch was die etj'molögische Erklärung be-

trifft, gelingt es Z. trotz der stolzen Worte über die

Fortschritte der etymologischen Studien (S. X) niu- selten,

über seine Vorgänger namentlich über Diez hinauszu-

kommen. Belege dafür bietet fast jede Seite des Buches;

bei der Fülle begnügt sieh der Rec. damit, ein einzelnes

Beispiel zufällig herausgreifen: baho und ven. finco

werden mit Diez unexakt auf ahd. btdvho und finco

zurückgeführt ; solchen schwachen Bildungen könnten nur

it. balcone fincone entsprechen ; die ital. Wörter setzen

vielmehr genauer starke, vermutlich langobard. Substan-

tiva der (/-Deklination voraus, wie ags. bcelc, /ine. Bei

finco wäre freilich zu überlegen, ob das Wort erst eine

spätere Entlehnung aus dem Mhd. oder Nhd. sein könnte,

doch scheinen mir Ableitungen wie berg. finchet 'Fink

im Vogelhaus, der andere locken soll' und ßncä 'singen

(vom Finken)' gegen die Annahme allzu junger Ent-

lehnung zu sprechen. Undeutlich ist mir, dnrch welches

Missverständnis Z. dazu kommt, unter den Verwandten

von finco ein nhd. starkes ^'erb finken, fank, ge-
funken zu nennen! Bei Besprechung von bruida hreda

(S. 550) denkt Z. daian, den verschiedenen mundartlichen

Formen durch Annahme verschiedener Herkunft gerecht

zu werden. Aber wie soll man sich vorstellen, dass die

Formen mit e wie bredu am besten auf as. dän. bred

zurückzuführen seien ?

Das Gesagte mag genügen. Trotz einzelner unter



373 1901. Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. No. 11. 374

einer grossen Masse unsicherer und unbegründeter Com-

binationen vorgebracliter glückliclier Einfälle — dahin

rechne ich z. B. die Zusammenstellung von ammanim-e
raoden. auch -vire mit afz. amanevir, prov. amanavir
aus got. manicjaH (S. 547) — bezeichnet das fleissige

Buch keinen Fortschritt in der Erkenntnis der gernian.

Elemente, die im Italienischen enthalten sind. Immerhin

wird mau es mit der nötigen Vorsicht als Materialsamm-

lung gelegentlich dankbar benutzen können.

Basel. Wilh. Brückner.

W. Müller, The Monikins von J. F. Cooper in ihrem
Verhältnis zu Gulliver's Travels von .1. Swift. Eost.
Dissertation. Rostock 19ÜU. U S. 8°.

Wie Swift in Gulliver's Travels, so pocht auch Cooper

in den Jlonikins auf seine Originalität. Beide sind un-

zweifelhaft von des Dekanus unsterblicliem Werke be-

einflusst ' worden. Slüller giebt (S. 5—8) eine sehr über-

sichtliche Charakteristik von den vier Teilen des Swift'schen

Werkes (Lilliput, Brobdingnag, Laputa, Houyhnhums),
deren Verfasser zum Satiriker geboren war, während
Cooper's Stärke auf dem Gebiete des romantischen

Abenteuers und der prächtigen Naturschilderung lag.

S. 8 flg. wird die Entstehungsgeschichte der Monikins

behandelt. Cooper hatte schon manche ärgerlichen Kontro-

versen in Europa durchgefochten, besonders gegen die

Engländer, als er 1833 nach 7 jähriger Abwesenheit in

New-York landete. Im Jahre 1834 erschien Cooper's

Letter to his Countrymen, darauf verölfentlichte er

1835 die Monikins ~, worin bestimmte soziale und poli-

tische Schäden und Gebrechen in England (Leaphigh)

und Amerika (Leaplow) gegeisselt werden. Bevor nun

der Verfasser zu dem Hauptteil seiner Arbeit, der Unter-

suchung über die Beziehungen der Monikins zu den Travels

kommt, skizziert er kurz den Gang der Handlung in

Cooper's Werk (S. 11 flg). Darauf wendet er sich

(S. 13 flg.) der Frage nach der Abhängigkeit der Monikins

von den Travels zu. Gulliver sowohl wie Poke begehen

jeder einen argen Verstoss gegen die Etiquette des Hofes

von Lilliput bezw. Leaphigh. Es korrespondieren zwei

Stellen bei Swift, Travels (S. 82)^ und Cooper, Monikins

(S. 244) *, im Zusammenhang damit wird die Gedächtnis-

losigkeit der Fürsten, bei Swift die Gedächtnisschwäche

ihrer Günstlinge betont. Aus der Darstellung dieser

offenbaren Aehnlichkeiten (bis S. 20) folgt, dass Cooper

die hauptsächlichen Ereignisse in Leaphigh und die

charakteristischen politischen Zustände in Leaplow aus

der Reise nach Lilliput geschöpft hat. Es folgt dann

fS. 20— 41) die Aufzählung kürzerer vereinzelter Ueber-

einstimmungen, die erst in ihrer Gesamtheit beweisend

sind. Der Adel und die Philosophen erfreuen sich weder

der Sympathien Swifts noch der Coopers, beide greifen

die Geistlichkeit, den Stand der .Juristen und Aerzte an.

Beide urteilen zum Teil übereinstimmend über die Frauen,

an das Königtum von Gottes Gnaden glaubt man in

Leaphigh wie in Lilliput, Gulliver und Poke haben beide

' Vgl. Borkowsky. Quellen zu Swift's Gulliver. Eostoekcr
Dissertation IHiKi.

" Die Monikins sind menschenartigc Geschöpfe in Affen-

gestalt. Sie tragen keine Kleidung und nähren sieh von Nüssen
und Zucker. Sie haben aber menschliches Empfinden. Vernunft
und Sprache. Die Form monikin ist aus manikin (Männeken,
Zwerg) mit Anlehnung an monkcy gebildet. In der Form
mannikin kommt das Wort auch bei Swift vor.

• Citiert nach der Tauchnitz Edition, Leipzig 1844.
* Citiert nach der Ausgabe: The Monikins, by J. F. Cooper.

London, George Koutkdge and Sous 1889.

schwache Augen, Gulliver und Goldencalf stellen sich beide

als Philanthropen hin u. s. f. S. 39 spricht Müller noch

über die Nauien in den beiden Werken. Lilliput, Blefnscit^

Brobdingnag, Laputa, Balnihurhi, Yahoo, Hovyhn-
liuin, Gulliver, Reldresal, Ski/resh Bolgolam etc. sind

ganz unklar, nur Langden löst sich als England auf,

dafür auf derselben Seite Tribnia = Trib— Unia, also

gleichsam Dreieinigkeitsinsel d. i. Grossbritannien (Eng-

land, Schottland, Wales). Cooper's Namen sind typisch-

symbolisch zu erklären, so Leaphigh und Leaplow,

Monikin, Goldmculf, Poke (to poke = to dawdle,

schlendern), People's Fricnd, Dounright, Reasono,

Vigilance Li/nx, Chatterino, Chatterissa etc. üeber

die Proben, die beide Schriftsteller von dem Idiom der

Lilliputaner bezw. der Monikins anführen, weiss Müller

nichts Neues zu sagen. Er vermutet, dass sie sich ana-

grammatisch auflösen lassen, ohne allerdings den Versuch

zu machen. Bei Swift finden sich die Ausdrücke: Heki-

)Hih degul, Tolgo phonac, Langro dehul san, Borach
mevolah, Peploin selan, lunios keimin pesso desmar Ion

emposo, bei Cooper: my—bom—y—nos—fos—kom — i

— ton ; we— tvitch—it—me— cum, ne—swifch— it—me
— cum. Ob das mecum lat. ist, ist wohl fraglich.

Die Arbeit Müllers ist interessant, weil sie be-

weist, wie Cooper Gulliver's Travels ausgiebig benutzt

hat, ohne gerade in sklavische Abhängigkeit zu geraten
— sein Vorbild war ja auch das denkbar beste — , noch

mehr aber, weil der Verfasser stets bemüht ist, uns die

verschiedene Veranlagung der beiden Schriftsteller zur

satirischen Darstellung vor Augen zu führen. Cooper

ist auch durch das eingehendste Studium satirischer Werke
kein Satiriker geworden, während Swift der geborene

Satiriker ist. Swift stand den Wechselfällen des Lebens,

die ihm den Stoff zu seiner Satire boten, ziemlich kühl

als Zuschauer gegenüber, während Cooper durch die

Schicksale seines Lebens gleichsam dazu getrieben wurde,

eine satirische Ader in sich zu suchen. Beipflichten können

wir Müller wohl auch, wenn er die Ansicht ausspricht,

dass in letzter Linie mit den Monikins ebensowenig aus-

schliesslich die Engländer und Amerikaner genieint sind,

wie mit den Lilliputanern die Engländer und Franzosen.

Doberan i. M. 0. Glöde.

Le Roman de Tristan et Isent traduit et restaure par
.Toseph Bedier preface de Gaston Paris. Paris Edition
H. Piazza et Cie. P. Scvin et E. Rey, libraires 1900.

284 S. 8».

Aus den Trümmern der mittelalterlichen Ueber-

lieferung hat .1. Bedier die Liebestragödie von Tristan

und Isolde zu neuem Leben erstehen lassen. Was die alten

Dichter empfanden, bei ihrer mangelhaften künstlerischen

Erziehung aber nur unvollkommen zum .Ausdruck brachten,

Jas sollte in einer dem modernen Empfinden entsprechenden

Form dargestellt werden. Eine wörtliche Übersetzung

ancii der am besten überlieferten Teile der alten Dich-

tung war nicht möglieh : der naive Reiz des mittelalter-

lichen Verses wäre geschwunden , die umständliche

Schilderung, die unwesentlichen, kleinlichen Einzelheiten

zu stark betont, das Fehlen einer logischen künstlerischen

Gruppirung im Einzelnen, diese Jlängel, die man in der

ursprünglichen Gestalt nicht als Fehler empfindet, wären

in der Uebersctzung gi-ell hervorgetreten. Es galt mit

nmsichtiger Hand pietätvoll mit Bewahrung des archaischen

Colorits alles wirklich Wertvolle beizubehalten und in

das richtige Licht zu stellen. Ein Vergleich einzelner
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Stellen der Xendichtung mit den Originaltexten zeigt,

dass Bedier seine schwierige Aufgabe glänzend gelöst

hat. Es ist ihm gelungen mit geringen Aenderungen
des Textes da, wo er sich dem Originale genau an-

schliessen konnte, leichten Umstellungen, Unterdrückung
unnötiger den Eindruck störender Einzelheiten. Kür-
zungen, den wahren poetischen und künstlerischen Ge-
halt der Dichtung in ihrer archaischen Grösse deta

modernen Leser zugänglich zu machen. Da wo die

mangelhafte Ueberlieferung einen genauen Anschluss an

das Original nicht gestattete, mussten die Perlen der

alten Dichtung ausgehoben und im Stile des ursprüng-

lichen Werkes neu gefasst werden. Bedier suchte mit

Zugrundelegung des schlichteren altertümlichen Beroul-

Fragments die älteste in Frankreich erreichbare Form
der Dichtung wiederlierzustellen und die andern Quellen

entnommenen Elemente im Geiste Beroul's zu einem

einheitlichen Kunstwerk zu verarbeiten. Bedier's Tristan

ist eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende,

kunstvolle Müsaikai-beit, in der Durchführung eine bei

aller Pietät doch selbständige dichterische Schöpfung,

in der die Glut der Leidenschaft und der Zauber der

Naturschilderungen reiner als in den Dichtungen des

Mittelalters zum Ausdruck kommen. In einer kurzen

Einleitung würdigt G. Paris das Werk des modernen
Tristansängers und zugleich den Geist der alten Dich-

tung. Neben der geschmackvoll ausgestatteten billigen

Ausgabe ist die schöne Arbeit Bedier's in einem illus-

trierten Prachtband erschienen.

Heidelberg. F. Ed. Schneegans.

E. Freymond, Artus' Kampf mit dem Katzennngetüm.
Eine Episode der Vulgata des Livre d'Artus. — Die Sage
und ihre Lokalisierung in Savoyen (Sonderabzug aus : Bei-

träge zur Romanischen Philologie. — Festgabe für Gustav
Gröber). Halle a. S.. Niemeyer 1899. 87 S.

Der Verfasser giebt einen dankenswerten Beitrag

zur Geschichte der Artusroraane und Artussagen. Er be-

handelt in drei Abschnitten (Text der Sage — Varianten
— Lokalisatiou der Sage) eine eigentümliche Geschichte

vom Kampf König Arturs mit einer ungeheuren
Katze. Diese Erzählung findet sich innerhalb der dem
Walter Map zugeschriebenen Version des Graal-Lancelot-

cyclus in Prosa und zwar in der dritten Branche, die

von Paulin Paris als Livre d'Artus, von Gaston Paris

genauer als Suite Herlin bezeichnet worden ist ; aber

nur in der Vulgata redaktion dieser Branche (eine in

der zweiten Hälfte abweichende, nur in ffr. 337 über-

lieferte Eedaktion hat Freymond in zwei früheren Auf-

sätzen analysiert). Diese Suite Merlin — Vnlgota ist

eine Kompilation verschiedener Bestandteile und stammt
nach G. Paris etwa aus dem Jahr 1230. Die Katzen-

episode wird angeknüpft an einen glücklichen Kriegszug
Arturs gegen die Römer. Zwischen Autun und Langres
ist die Entscheidungsschlacht geschlagen worden und
Kaiser Lucius von Rom gefallen. Artur fragt seinen

Berater Merlin, ob er nun nach Rom weiterziehen oder

umkehren solle. Merlin rät zum letzteren, vorher aber

solle Artur uii pcu avant zum Lac de Losanne ziehen

und eine riesige Katze vernichten, die dort das Land
veröde. Vor vier Jahren habe dort ein Fischer den In-

halt seines ei'sten Fischzugs Gott versprochen, aber seinen

reichen Fang zweimal für sich behalten. Beim dritten

Zug habe er eine kleine schwarze Katze herausge-

fischt und sie mit nach Hause genommen. Dort sei sie

bald gewachsen und habe den Fischer samt Weib und

Kind umgebracht. Seitdem lebe das Ungeheuer auf einem
Berge beim See und thue ringsum grossen Schaden.

i
Artur ist entschlossen, das Land von der Plage zu be-

freien, und bricht mit seinem Heere dahin auf. Er be-

steigt den Berg, begleitet von Merlin, König Loth [Gau-
I vains Vater], Gahariet [Gauvains Bruder] und König
Ban [Lancelots Vater]. Unweit der Höhle der Katze
heisst er alle zurückbleiben und lässt sie durch Merlin

mit Pfeifen hervorlocken. Hungrig stürzt sich diese

auf den König. Er besteht sie mit grosser Lebensgefahr
und haut ihr schliesslich Vorder- und Hinterpfoten nach-

einander ab. Da schreit sie so fürchterlich, dass man
es unten beim Heere hört. Jetzt schlägt Artur sie vol-

lends tot. Von da an hiess der Berg statt Mons del

Lac: Mons del Chat.

Freyraond druckt diesen Text nach zwei Hss., zwei

I
Drucken und zwei alten Uebersetzungen ab (S. 2— 17).

Es ist die einzige ausführliche Schilderung, die wir von
der Katzeugeschichte haben. Von der Vorlage des Kompi-
lators der Suite Merlin wissen wir nichts. Woiil aber

hat Freymond eine grössere Anzahl Anspielungen und
ähnliche Geschichten gesammelt, zum Teil aus der alt-

kymrischen Literatur. Jedenfalls wurde ein gefährlicher

Kampf Avturs mit einer wunderbaren riesigen Katze im
zwölften Jahrhundert bei den Kyraren erzählt. Auf
welchem Wege die Geschichte in den Graal-Lancelot-

cyclus gelangt ist, Hess sich bis jetzt nicht ermitteln.

Die verschiedenen „Versionen der Sage"
(S. 17—58) haben ungleichen Wert. Der Verfasser hat

nicht immer untersucht, in welcher Art die einzelnen

Texte verwandt, ob sie identisch oder nur ähnlich sind,

ob sie im ganzen oder nur in Einzelmotiven überein-

stimmen. Vielleicht aber lassen sich Grundsätze finden,

nach denen wir bei solchen Untersuchungen nähere und
entferntere Verwandtschaft feststellen und das Material

in Gruppen ordnen können. Für alle Sagen- und Märchen-
forschung und andere Gebiete der Volkskunde ist dieses

Problem zu einer Lebensfrage geworden. Sobald wir

ausserhalb der literarischen Zeugnisse und Beglaubigung

stehen, scheint uns jeder sichere Boden zu fehlen. Lassen

sich ohne literarische Hülfsmittel überhaupt zwingende
Beweise führen? Mancher hat es verneint, und nicht

wenige Arbeiten der Folkloristen scheinen diesen Ge-
lehrten Recht zu geben. Daher begnügen sich heute

viele damit, das irgendwie verwandt scheinende sorg-

fältig zusammenzutragen, und sprechen bald von Ver-

sionen und Varianten, bald von Parallelen, ohne me-
thodisch Stellung zu nehmen. Über Kriterien der Ver-

wandtschaft hat kürzlich Carl Voretzsch im ersten Heft

seiner Epischen Studien (bes. S. 190 und 229) einsichtige

Bemerkungen gethan. Die bisherigen Versuche bespricht

in klarer Uebersicht Friedrich S. Krauss in Vollmöllers

Jahresbericht 4. Bd., 3. Teil, S. 63 ff.

An jedem poetischen Werke (ich rechne dazu auch

Sagen und Märchen in Prosa) ist zweierlei zu unter-

scheiden : ein inneres und ein äusseres, das psycho-
logische Thema und der von aussen ge-
gebene Stoff.

The m a aller Poesie sind die psychischen (teilwoise

phj'sisch bedingten) Erlebnisse, die Bewusstseinsvorgänge

bestimmter Personen und Charaktere, in bestimmten inne-

ren Situationen und Handlungen.

Die psychische Anlage des Menschen ist überall und

zu allen Zeiten dieselbe. Dai'um wiederholen die Dichter

aller Völker und Zeiten stets dieselben psychologischen
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Themen: Tapferkeit, Liebe und Hass, Lust und Leid,

Treue und Verrat, Religiosität, Vaterlandsliebe, Gerech-

tigkeit und anderes mehr. Darum auch vermögeu wir

heute alle Poesie, gleichviel wann sie geschaffen worden

ist, zu geuiessen und zu beurteilen.

Stoff aller Poesie sind die geschichtlich gegebe-

nen Verhältnisse und Konflikte, die mannigfaltigen Be-

ziehungen zur Aussenwelt , in die jede menschliche

Psyche, auch die des Dichters und seiner Personen, hin-

eingestellt ist und in denen sie sich betätigt. Der Stoff

wird bedingt durch die gesamten Kulturverhältnisse und

Anschauungen einer Zeit. Aus verschiedenen Gebieten

menschlicher Kultur nehmen die Dichter ihre Stoffe: aus

Mythus und Geschichte, aus Rechtsleben und Privat-

leben, aus Krieg und Geselligkeit. Jede dichterische

Epoche pflegt bestimmte Stoffgebiete zu bevorzugen: man
vergleiche das Feudalrecht und die Rechtskonflikte im

französischen Heldenepos und provenzalischen Minne-

sang , die höfische Geselligkeit in den höfischi n Ro-

manen, das Privatleben im Fablei u. a. Man zieht

die Stoffe aus dem Leben der Gegenwart oder der Ver-

gangenheit; oft auch wird beides vermischt, wie z. B.

keltische Mythen und höfische Lebenssitte bei Crestien

von Troyes. Die Stoffe, wie gesagt, sind an Zeit und

Ort gebunden, nicht allgemein menschlich wie die psycho-

logischen Themen.
Da sich aber unter ähnlichen Voraussetzungen ähn-

liche Staats- und Gesellschaftsformen zu entwickeln

pflegen, können sich auch dieselben Kulturerscheinungen

und damit dieselben Stoffgebiete wiederholen (man vergl.

Feudalität und Heldenepos bei verschiedenen Völkern).

Unter denselben materiellen Voraussetzungen führt die

identische Psyche des Menschen zu analogen Kulturer-

scheinungen: so erkläit es sich, dass unabhängig und

immer neu dieselben poetischen Stoffe erzeugt werden.

Ziehen wir daraus die Schlüsse für unser Problem.

Zuvor aber ist eine Bemerkung vorauszuschicken. Die

Dinge liegen völlig verschieden, wenn zwei Werke
als Ganzes auf ihre Verwandtschaft geprüft werden
sollen, oder wenn man nur einzelne Motive unter

einander vergleiclien will (vergl. Krauss a. a. 0. S. 64).

Beides darf nicht vermengt werden. Historische Be-

ziehungen lassen sich naturgemäss im zweiten Fall noch

angleich schwieriger nachweisen als im ersten. Bei

Fragen der ersten ergeben sich folgende Möglichkeiten

(wobei immer vorausgesetzt wii-d, dass kein literarisches

Zeugnis für engere Beziehungen vorliegt).

1

.

Genealogische, d. h. ([ u e 1 1 e n m ä s s i g e

Verwandtschaft zweier Dichtungen lässt sich nur

wahrscheinlich machen, wenn sowohl das Innere wie das

Äussere, das psyciiologische Thema wie der kulturell be-

dingte Stoff', in allem wesentlichen übereinstimmen. Nur
dieses doppelte Zusammentreffen erlaubt uns die Frage
nach gemeinsamem Ursprung zu stellen. Dann allein

können wir versuchen, einen Stammbaum aufzustellen

und A ans B, oder B aus A oder beide aus einem X,

lierzuleiten. (Besonders beweiskräftig sind dabei iden-

tische Namen, die freilich für sich allein nicht das ge-

ringste beweisen würden). Als Beispiele dii ser ersten

Möglichkeit möchte ich die beliebtesten deutschen Mär-

chen anführen, die bei vielen Völkern in Europa und

auch ausserhalb identisch wiederkehren. Von „Ver-

sionen" oder „Varianten" einer und derselben Erzälilung

kann man allerdings bei dieser ersten Kategorie sprechen.

2. Wie aber, wenn ausschliesslich die psychologi-

schen Themen übereinstimmen und die Stoffe differieren?

Dann sind wir nicht berechtigt, historische Beziehungen

anzunehmen. Wir können nur von einer „psycho-
logischen" Verwandtschaft sprechen. Gaster

hat die Graalsage aus einer orientalischen Alexander-

sage ableiten wollen und zu diesem Zweck bei beiden

dasselbe psychologische Thema nachzuweisen versucht.

Auch wenn Gaster mit dieser letzteren Annahme Recht

hätte, wäre dies noch lange kein ausreichender Beweis

für genealogische Verwandtschaft. (Ich habe das in meiner

Graalsage S. 120— 1 des näheren ausgeführt). — Be-

sonders häufig kehrt in der Weltliteratur das Thema
von der „treulosen Witwe" wieder, die bei der Leiche

des zärtlich geliebten Gatten die Werbung eines neuen

Liebhabers annimmt und ihren trostlosen Schmerz in

seinen Armen vergisst. Das berühmteste Beispiel ist

die antike „Witwe von Ephesus, (vergl. über sie das

Buch Ed. Grisebachs „Die Novelle von der trostlosen

Witwe"). Aus dem Mittelalter ist zu nennen Laudine

in Crestiens Yvain: der psychologische Umschwung wird

hier besonders fein ausgeführt. Am gewagtesten er-

scheint die glückliche Werbung Richards III um Anna,

die Witwe des von ihm gemordeten Thronfolgers, am
Sarge ihres Schwiegervaters (König Richard III, 1 . Anfz.

2. Szene).

Manche haben an der psychologischen Möglichkeit

dieser Szene gezweifelt. Aber sollte sich Shakespeare,

der grosse Menschenkenner, hier grob geirrt haben?

Dass dies kaum der Fall ist, zeigt uns eine bekannte

Episode aus dem Leben der George Sand. Sie lebte

1834 mit dem leidenschaftlich geliebten Alfred de Musset

in Venedig zusammen. Er hatte durch Ausschweifungen

seine Gesundheit zerstört und lag auf den Tod krank

am Delirium tremens. Mit dem jungen und stattlichen

Arzt Pagello teilte sie sich in die Pflege des Kranken.

Währenddem trat sie mit diesem ihr zuvor unbekannten

Manne in intime Beziehungen. (Vgl. Wladimir Kareuine,

George Sand, sa vie et ses ceuvres 1804— 1876, Paris,

Ollendorf 1899 II, S. 69 ff.; amlers Paul Lindau, Alfred

de Müsset'', S. 136 ff.). Dieses Thema findet sich in der

Poesie noch oft genug (vergl. u. a. Voltaire im Zadig

Chap. II). Man kann füglich hier nicht von Variauten,

sondern nur von psychologischen Parallelen reden.

3. Oder aber ist die Verwandtschaft rein stofflich:

dieselbe Reihe von äussern Motiven kehrt in beiden Er-

zählungen wieder. Stimmen die Namen und allerlei Einzel-

heiten überein, so lässt sich Identität des Stoffes nach-

weisen. Freymond hat in seiner Abhandlung (siehe S. 44)

aus keltischen, französischen, provenzalischen, deutschen

und lateinischen Werken zehn Anspielungen auf den frag-

lichen Stoff und zwei Varianten desselben zusammenge-

stellt: Artur, oder einer seiner Helden für ihn, kämpft

siegreich (aber mit verschiedenem Ausgange) gegen einen

Wasserdämon Cath PuliKj — Capalu, der die Gestalt

einer riesigen Katze hat. Man kann hier nur von Ver-

sionen oder Varianten desselben Stoffes sprechen;

Identität der Erzählung als solcher d. h. genealogische

Verwandtschaft lässt sich nicht ohne weiteres behaupten.

4. Stimmen die Namen und besondere Einzelheiten

nicht überein, so dürfen wir nur Aehnlichkeit des

Stoffes annehmen. Denn es ist hier nicht ausgeschlossen,

dass die Stoffe von einander völlig unabhängig und aus

analogen V^oraussetzuiigen heraus neu gescliaften sind.

Laudine im Yvain ist die schöne Herrin einer Zauber-

quelle und uneinnehmbaren Burg; ihr Gatte hat beides

27
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zu bewachen ; wer ihn erschlägt, wird sein Eechtsnach-

folger und hat an seiner Statt die Wache zu übernehmen
und mit jedem ankommenden Bitter zu kämpfen ; diesen

Posten darf er nie oder nur auf Urlaub verlassen; andern-

falls trifft ihn von der Herrin der Quelle harte Strafe

;

er entfernt sich auf Veranlassung Gauvaius und kehrt

nicht zur Zeit wieder (vgl. G. Baist, Zs. f. r. Phil. XXI
S. 402—3; G. Paris, Rom. XXVI, S. 106 und XVII,
S. 335; Philipot, Eom. XXV, S. 264; Ahlström, Me-
langes de philol. rom. ded. ä Wahlund S. 289 S.). Der
Stoff ist teils mythischer Herkunft, teils wie Baist a. a. 0.

gezeigt hat, in den Eechtsanschauungen der Zeit be-

gründet. Aehnliches begegnet auch in andern Artus-

romanen. Im Merauyis (v. 2980 ff.) ist Gauvain in die-

selbe Lage geraten und entflieht mit Meraugis, da er

nicht länger die Wache ausüben will. Ebenso entflieht

Gaheriet mit Perceval aus der Botmässigkeit von dessen

Schwester (Löseth, Tristan en prose S. 213). Analog
hält die Tochter des Königs Pelles, in der letzten Branche
des Prosalancelot, Lancelot auf einer Insel fest, bis er

mit Estor entrinnt. (Diese Parallelen sind weniger euhe-

iiieristisch überarbeitet, als dies Crestien, nach seiner

Gewohnheit, mit seinem Stoff gethan hat ; daher ist der

mythische Charakter hier überall deutlicher als dort

erhalten).

Freymond hat zur Geschichte vom Capahi einige

ähnliche Stoffe beigebracht, unter denen Thors Abenteuer
mit der Midgardschlange als Katze besonders bemerkens-
wert ist. Aus guten Gründen hat der Verfasser eine

Identität z. B. mit Arturs Kampf gegen den Poisson-

Chevalier im Papagaienroman nur als möglich, nicht

aber als sicher hingestellt (S. 36— 8) und überhaupt diese

Gruppe von der vorhin besprochenen logisch getrennt.

Man redet hier füglich nicht von Varianten des Stoffs

sondern nur von Parallelen desselben.

5. Finden sich diese stofflichen Parallelen nicht

innerhalb eines und desselben Kulturkreises, sondern in

entfernten Ländern, Völkern und Zeiten, so vermindert

sich die Möglichkeit einer Identität zur Unwahrscheinlich-

kelt. Ich erinnere hier an die Sammlungen der Ethno-
logen, wie diejenige Kohlers zur Melusinensage. (Ich

habe diese in Vollmöllers Ib. 4. Bd. 3. Tl. S. 400—1
besprochen). Kohler weist den „ Melusinentj^jus " und
„Lohengrintypus" auf der ganzen Erde für alte und
neue Zeit nach: ein Sterblicher, beziehungsweise eine

Sterbliche geht mit einem übermenschlichen Wesen einen

Liebesbund ein, dessen Bestand von einer bestimmten
Bedingung abhängig ist; sobald diese Bedingung verletzt

wird, erfolgt unfehlbare Trennung. Unter den Melu-
sinentypus hat G. Paris a. a. 0. auch die Laudinensage
einbegriffen. Da die Sammlung und Sichtung des Ma-
terials hier den Ethnologen zufällt, können wir diese

letzte Kategorie die der ethnologischen Parallelen
nennen.

Einzelmotive für sich allein können, soviel ich

sehe, auf ihre Herkunft und Verwandtschaft überhaupt
nicht untersucht werden. Man wird hier irgend welche
Sicherheit nur gewinnen, wenn man sich innerhalb der

Werke und ihrer Gescliichte hält. Aus dem Zusammen-
hang horausgerisrene Slotive als solche lassen sich über-

haupt nicht verfolgen. Man muss sich hier begnügen,
die ähnlichen Jlotive als Parallelen zusammenzustellen,
ohne näheres darüber auszusagen. (In meiner Graalsage
(S. 8. Hl— 112) habe ich diesen Standpunkt zu be-

gründen versucht). Drei Gruppen lassen sirh unter-

scheiden : 1. es decken sich sowohl Bedeutung wie äussere

Erscheinung; 2. es deckt sich nur die Bedeutung (z. B.

Graal und Tischleindeckdich) ; 3. es deckt sich nur das

Aussehen (z. B. Graal und allerlei Gefässe).

Im dritten Teile (S. 59—86) behandelt Freymond
die Frage, wie und warum die keltische Sage von Artur

und Capalu am Lac de Losanne lokalisiert wurde. Er
zeigt, dass es sich in Wirklichkeit um den Lac du Bourget
in Savoyen handelt. Westlich von diesem See befindet

sich ein Bergrücken (1497 m) mit Pass, der nachweisbar

seit 1232 Mont du Chat heisst. Am Westabhang dieses

Bergrückens liegen Schloss, Dorf und Seen von C'heveln;

ein Bernardus de Cappiliito begegnet in einer Urkunde
von a. 1125. Ueber diesen Monf du Chat führt der

Weg nach Rom ; hier begann der Uebergang über die

Alpen. In diese Gegend gelangte , wie schon Galfrid

von Monmouth erzählt, Artur auf seinem Feldzug gegen
die Römer. . Aus diesen Voraussetzungen lässt es sich

verstehen, dass der Kampf mit Capalu hier lokalisiert

worden ist.

Freymond hat dies so glaubhaft gemacht, als es

bei derartigen Untersuchungen irgend möglieh ist. Ur-

heber dieser Lokalisierung war , wenn hier eine Ver-

mutung erlaubt ist, doch wohl ein Kelte, vielleicht Bre-

tone : sein Zweck dabei könnte gewesen sein, den sagen-

haften Feldzug Arturs in dieser Gegend durch ein ört-

liches Zeugnis zu dokumentieren.

Schliesslich möchte ich die Schreibung Artus' be-

anstanden. Da der Obliquus des Namens in den ältesten

französischen Texten Artur lautet, dürfte es sich em-

pfehlen, stets diese Form anzuwenden, zu der sich be-

quem ein deutscher Genitiv bilden lässt.

Halle a. S. Eduard Wechssler.

Ganser, Friedr., Beiträge zur Beurteilung des Ver-
hältnisses von Victor Hugo zu Chateaubriand. Heidel-
berger Dissertation. 19Ü0. 119 S. 8°,

Zu der vorliegenden Arbeit hat wohl E d m o n d

B i r e , der eigentliche Bahnbrecher der neueren Hugo-
Kritik, welcher auch in den eigennützigen Beziehungen
Hugos zu dem älteren Vorläufer Legende und Wahrheit
scharf sonderte, die erste Anregung gegeben. Aber der

Verfasser forscht selbständig weiter und sucht auch noch

unbetretene Pfade auf. Er kommt zu folgenden Haupt-

ergebnissen, Im Jahr 1818 wurde der jugendliche Hugo,
vom Voltaireanismus unter Chateaubriands Einfluss zum
Xeukatholizismus des Ginie du Christuuiisme bekehrt,

ohne darum ganz mit Voltaire und namentlich mit Rous-

seau zu brechen. Nach Ch.'s Vorgang hält er auch noch

an Corneille und Racine fest. In der Zeit vom November
1819 bis März 1821 redigierte V. Hugo mit seinem Bruder

Abel einen Conservatcur Uttiraire, für den ersterer manche
Aufsätze in Ch.'s schnell entschlafenen „Conservateur"

ausnutzte. Von Ch.'s Einfluss beherrscht zeigt sich auch

der Dichter der Oden und Balladen (1822— 26), insbe-

sondre in den kritischen Gedanken der Vorreden zu den-

selben. Schüler und Meister sind in der Verherrlichung

der Bourbonen und der katholischen Kirche, in der An-

feindung der Revolution und des Bonapartismus einig.

Als Ch. 1824 von seinem Ministeiposten abtreten musste,

schloss er sich, obwohl noch im Grunde Legitimist. der

Oppositionspartei an, und machte Frieden mit dem Bona-

partisraus, daher er die in seinem Pamplilete De Bona-
parte et des Bourhons (1814) einst ausgesprochenen

Schmäiiungen gegen den gestürzten Kaiser milderte
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S

(1828). Auch Hugo, der Ch.'s veränderte Ansichten

schon vor 1828 aus persönlichem Verkehr kannte, ward

seit seiner „Ode ä la Coloiine" (Vendorae- Säule) ziem-

lich schnell zum Napoleonschwärnier, allerdings mit vor-

sichtigen Ueberleitungen, wie das Bire in seinem „Vict.

Hugo avant 1830'' so vernichtend nachgewiesen hat.

Dem Philhellenismus Gh. 's, des Führers der französ.

Griecheupartei, folgte H. in seinen Gedichten „Les Orien-

tales" und selbst die Eenestimmung der „Natchez"' , die

sonst dem grossartigen Egoismus Hugos fern lag, weist

Verf. noch in den Dramen Marion Delorme und Her-
nani nach (S. 80 ff.). Sobald aber Ch.'s Euhm als Staats-

mann und Literaturhaupt sich abwärts neigte, wandte

sich H. mehr und mehr von ihm ab. Er nutzte zwar
Gedanken desselben noch in der berühmten Preface de

Cronucell (Sept. 1827) aus, ging aber in der Bekämpfung
des Klassizismus weiter, weil er als Führer der jung-

romantischen Schule Ch. überflügeln musste. In seiner

Sammlung von früheren Zeitungsartikeln, die 1834 unter

dem Titel: Litterati<re et Philosophie melees erschien,

änderte oder tilgte er das in der ursprünglichen Fas-

sung zum Lobe Ch.'s Gesagte. Verf. dieser Dissertation

hat hier die Nachweise Bires noch wesentlich ergänzt.

Auch in seiner Selbstverherrlichung „F. Hugo raeonte

par un temoin de sa p/e" (d. h. Frau Hugo), wurde

das Anschraiegungsverhältnis zu Ch. in unwahrer Weise
vertuscht (S. 2ß— 27). Als nach 1830 H. immer mehr
politisch-radikal und antikirchlich wurde, entfremdete er

sich Ch., obwohl beide noch 1840—41 sich in 2 Briefen

wechselseitigen Weiluauch streuten. Die sorgsame, lehr-

reiche Studie lehrt uns wieder einmal den Halbgott Victor

Hugo von seiner kleinlichmenschlichen und literarisch-

unselbständigen Seite kennen und ist ein verdienstvoller

Beitrag zur Hugo-Kritik.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Neue provenzalische Veröffentlichungen:
Armana proven?au per lou bei an de Dieu 1899, adouba

e publica de la man di felibre. Avignon, Roumanille. Petit
8«. 1899.

Armana marsihi5s per l'annado 1899. Eccuei de conte, cansoun
e galejado. Armana dei troubaire marsihiis

,
publica per

Aguste Marhi. Petit 8». Marseille 1899.

Reglameu de FEscolo felibrenco de Lerin. Cano 1887.

La Cisampo que boufo un coup per mes.

Biblionteco de l'Escolo de Lerin.

L'Abegliia.

Seit ich in No. 10 dieses Blattes 1896 über den

Armand proiencau vom Jahre 1895 berichtete und

seine innere Einrichtung schilderte^ sind die Bestrebungen

der Feiibres für die Fortentwicklung der neuprovenzalischen

Sprache und für ihre Anerkennung von Seiten des

französischen Staates munter weiter gefördert worden.

Wie die Vlamen in Belgien für die Geltendmachung

ihrer germanischen Sprache und ihre Befreiung vom
Joche des herrschenden Französisch mit Erfolg wirken,

80 haben, nachdem 5 von den 7 ersten Führern der

Bewegung, die 1854 in Fontsegngne zusammentraten,

von ihrer Geistesarbeit abberufen sind, die 2 noch über-

lebenden Mistral und Felix Gras unter dem Beistande eines

rührigen jungen Nachwuchses, der für die gemeinsame

Sache mit oft etwas zu weit geilendem Eifer und einer

zu Zeiten über das rechte Mass hinausgelienden Be-

geisterung thätig ist, rüstig weitergearbeitet.

' p. 344 Z. 17 V. u. ist statt Lalles Sallcs zu lesen!

Was in den letzten Jahren seitdem auf diesem Ge-

biete geleistet ist, habe ich im vorigen Jahre in dem

Neuphilologischen Centralblatt XII, 6 geschildert und

bemerke dazu nur noch, dass das dort erwähnte Buch,

das auch in diesen Blättern 11, 1898 von Koschwitz

besprochen ist, Jourdanne's Histoire du Felibrige 1851

—

96 (Avignon 1897), über welches auch A. Jeauroy in

den Annales du Midi 43, 1899 gehandelt hat, mir gegen-

über von provenzalischen Feiibres in Cannes als ein

sehr oft höchst unzuverlässiges Werk getadelt wurde,

welchem E. Portals, 'La letteratura provenzale moderna'

(Palermo 1894) bedeutend vorzuziehen sei.

Andrerseits ist wenigstens für das Gebiet des

Neuprovenzalischen das Urteil des Verfassers eines

sonst sehr lesbaren Aufsatzes in der Eevue des Deux

Mondes ,,La poesie provengale du moyen äge von M. A.

Jeanroy (15, 1. 1899, p. 349) auf S. 357: actuellement

il faut bien le dire, la litterature provenzale est comme

un terrain reserve oü nul ne peut mettre le pied s'il ne

sait Vallemaiid . . . nicht ganz zutreffend. Nicht nur

produktiv, sondern auch auf den verschiedenen Gebieten

der Grammatik und Kritik ist neben Arbeiten von Aus-

ländern auch von Provenzalen selbst mancherlei geleistet

worden. Der Armana provencaii per lou bei an de

Dieu 1899, neben welchem besonders VMoli, drei mal

wöchentlich von Folco de Baroncelli in Avignon und die

Eevue Felibreenne Marietons, in Paris herausgegeben,

sich speziell mit dem Gebiete der eigentlichen Provence

beschäftigen, zeigt wie alle Jahre dieselbe Einrichtung,

dass er mit der Windrose und dem Kalender für das

Jahr beginnt und dann auf S. 11 in der Cronico

Felibrenco die von den Feiibres, um das Interesse für

ihre Sache wach zu halten, veranstalteten Feste be-

schreibt. So fand am 20. Mai die Versammlung des

Consistori in Arles statt, bei welcher Clovis Hugues, der

bekannte radikale Abgeordnete an Stelle des zu früh

verstorbenen Paul Arene zum Majorau gewählt wurde

und wo man Arnavielle deputierte, um in Cleimont die

Provenzalen bei der Einweihung der Büste von Peyrottes'

zu vertreten, was bei dem Erinnerungsfeste an den in

Toulouse verstorbenen Auguste Fernes (1848—1891,
Redakteur des Petit Toulousain und Autor von Les Grilhs

1888 und Cants del Soulelh 1891) und bei der Aufrichtung

seiner Büste durch den Majorau Antonius Ferbosc ge-

schehen sollte. Am 3. Juli begingen die Pariser Cigaliers

ihr Fest in Sceaux unter dem Vorsitze des bekannten

nordfranzösischen Schriftstellers Andre Theuriet; am 26.

desselben Monats aber feierte man das Jahresfest der

Santo Estello, bei der jedes Mal Mistrals Becherlied ge-

sungen wird, in Aigues Mortes, der alten von Ludwig IX.

als Hafen für seine Kreuzfahrt benutzten Stadt im Westen

der Rhonemündung, und F. Gras, der jetzige Capoulie,

sprach in begeisterter Weise über ,,la lucho ä mort per

lou revieure de la Lengo d'oc". Im August hielt Jourdanne

an der Statue von Jasmin, dem Coil^eur und Dichter der

Papillotos eine Rede in Agen, und in Clermont wie in

Toulouse fielen begeisterte Worte in Anwesenheit der

oben erwähnten Abgesandten. Freilich erinnerte dort

der französische Unterrichtsminister, „dass alle Anwesenden

nicht Limusiner, nicht Gascogner, sondern Franzosen

seien", da ja liier und da sich separatistische Be-

strebungen im Süden geltend gemacht hatten.

' Der Dichter, von welchem Roumanille in seiner Sammlung
Li I'rouveiiralo (Avignon 18.jlj eine Klcgie und zwei Komanzen
verüRcntlich't hat, war Töpfer in Clermont.
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Auf S. 16— 144 finden wir dann eine ganze Anzahl

Beiträgein pro venzalischer Prosa und in Versen; da-

runter von schon früher bekannten wie Astruc, Autheman,
Bernard aus Marseille, Bigot, Cronsillat, Chassary, Don
Xavier de Foiu'viere, dem Autor eines Gedichtes Claudius

in 7 Gesängen (1898 in S. Roumieux) und von Elements

de grammaire proven^ale (Avignon, Aubanel 1899), Mme
Gautier, Marius Girard, Clovis Hugues, Jouveau, Mistral,

der auch als Probe seiner Prosa wieder ein Kapitel (25)

aus der Genesis übertragen hat, F. Gras, Marieton,

Raimbault, Rieu, Tavan. Auch ein Gedicht der rumänischen

Königin Carmen Sj'lva „Lou viel e la vieio" findet sich

auf S. 34. Von neuen Namen sind zu nennen: Jean

Bayol, Beluguet, Paul Bourgues, Enri Bouvet, Raous de

Candolo, Ph. Chauvier, J. Favier mit Gedichten, Ed.

Marrel mit einer laugen Prosaerzählung Lou Colera und

J. Sicard mit zwei kürzeren Stücken in Prosa. Ihnen

sind noch anzuschliessen 3 im Armana 1899 angekündigte

neue Werke überprovenzalische Stofie: Rouchoit-Guigiies,

Resume de l'Histoire de Provence, Ch. de Ribbe, Histoire

de la Societe provengale au moyen äge und Barjurol,

Dictiounaire de Vaucluse (alle 3 bei Roumanille, Avignon).

Für die ganz jungen Dichter unter 30 Jahren sorgt

daneben l' Aiihe ineridionale a Montpellier, 10 Rue
Four Saint- Eloi erscheinend, die in ihrer Aprilnummer
nui- die mehr oder weniger reifen Produkte der Jugend
brachte.

Ein langer Abschnitt Mortuonim behandelt auf

S. 109—111 die im letzten Jahre Gestorbenen, die ent-

weder Provenzalisch geschrieben oder doch sich für die

Sache der Felibres begeistert haben : Alphonse Daudet
aus Nimes, Louis Huot aus Marseille, Architekt, der Majorau
Jule Giera, Tamisey de Larroque, Martel, der Restoris

italienisch geschriebene Geschichte der provenzalischen

Literatur übersetzt hat, Bensa, Trufeme, die Felibresse

Bremoundo, verheiratete Gautier und einen der ältesten

Felibres J. B. Martin
,

genannt Martin lou Grö, den

freilich Jourdaune (S. 113) schon 1890 sterben lässt.

S. 145 giebt ein Inhaltsverzeichnis, uud darauf folgt

eine grosse Zahl von Anzeigen nicht nur von Buchhändlern,
unter welchen auch der Pariser Hachette auf dem Um-
sclilag figuriert, sondern auch allerhand Reklamen, selbst

eine für ein Steinmetzgeschäft von F. Favier in Avignon,
das er selbst in einem provenzalischen Sonette anpreist.

Auch der in gleichem Format und in gelbem Gewände
wie der Armana provenc;au in Marseille erscheinende

Arniana niarsihes, recuei de conte (cliaradisso), cansoun
e galegado, armana dei troubaire marsihes, publica souto

la direccion de Aguste Marin bringt 1. Calendie. 2.

Crounica. 3. Gedichte und Prosasachen von marseiller

Autoren, für welche übrigens auch liuat, der Verfasser
von Führern für Marseille und Umgegend und Buchhändler
(Rue Noailles 22) ein tüchtiger Verleger ist; 4. Fiero.

5. Index. 6. Anzeigen. Es ist dieses Jahr der XI.
Jahrgang von ihm erschienen. Im Petit Marseillais, dem
gelesensten Maiseiller Blatte, finden sich häufig Gedichte,

gezeichnet Meste Pascaou.

In Cannes, der seit Lord Broughams Ansiedlung
fast eine englisclie Kolonie gewordenen herrlichen Stadt
im Osten des Esterelgibirges hat sidi vor etwa 12 Jaiiren

eine eigene Schule gebildet, deren Statuten unter dem
Titel Refflmnen de l'Esrolo Felibrenco de Lerin (Cano
1887. 8".) bei F. Robaudy in provenzalischer und
französischer Sprache erschienen sind. Die Schule be-

steht danach aus den patrons (den 7 Gründern), felibres

und ajoudairo (Liebhabern der prov. Sache). Sie hat

eine Bibliothek begründet, zu welcher der Zutritt umsonst

freisteht und giebt 1. seit 1894 in monatlichen Heften

von je 4 Seiten gross 8°. auf gelbem Papier eine Zeit-
schrift unter dem Namen La Oisampo (der Windstoss)

heraus, welche Prosa und Poesiebeiträge der Mitglieder,

biographische Notizen und Anzeigen bringt. 2. Die

Bibliouteco de VEscolo de Lerin (genannt nach den

beiden Cannes gegenüberliegenden Lerini'schen Inseln,

auf deren ersterer Saiute-Marguerite die Eiserne Maske
und Bazaine gefangen sassen, während die zweite Saint-

Honorat mit ihrem alten Kloster eine hochwichtige

Kulturstätte für die Provence war). Diese Bibliothek

soll hauptsächlich die provenzalische Prosa pflegen und
der cabiscon der Schule Maurice Raimbault bat in ihr

eine ganze Anzahl Prosaschriften veröffentlicht: so 1.

Istori mai que vertadiero dou Souto -Prefet de Capito;

2. Oui'dounanQo de Pouli^o de Sant Martin de Crau. 3. Un
ome qu'a de principi (2e edit.). 4. Discours pronnouncia

is oussequi dou prince Guihen Bonaparte -Wijse, eines

Felibre. 5. Discours prounouncia is oussequi di Pau Arme,
dem aus dem Süden stammenden Pariser Schriftsteller, der

auch provenzalisch gedichtet hat (1896). 6. Discours prou-

nouncia is oussequi dou majorau A. L. Sardou, der 1898

in Canet bei Cannes starb; 7. einen Band von 244 Seiten

8°. unter dem Titel Agueto (Cano 1898, estamparie F.

Robandy), der nach einer Vorrede von L. Astruc (XVI. S.

1895) bis p. 108 die Haupterzählung Agueto in 18

Kapiteln und dann unter dem Gesamttitel Per rire 30
kleinere Erzählungen bringt. Der 1895 von ihm auch

bei Robaudy edierte Band Li Darbouso (der Maulwurf) aber

enthält 22 Gedichte in verschiedener Form unter dem
Gesamtnamen Fuejo verdejanto , darunter ein am 12.

September 1883 in Berlin geschriebenes Sonnett, 11

Gelegenheitsgedichte Flonr nevenco, 5 Gedichte Frucho

de sang und 7 Sonnets Flourentin, dann Noten und die

Musikbeilage zu 2 Gedichten (102 Seiten). Vom Sekretär

der Schule, der auch die Cisampo redigiert M. Bertrand
sind in der Sammlung unter dem Namen Per lo cassaire,

aneidoto 20 Jagdgeschichten erschienen (Cano 1898;

80 S. 8".).

Von dem Postbeamten F. Garbier, der in Cisampo

allerhand Gedichte veröffentlicht hat, sind ein Lustspiel

Lou maridage i coumissari 1898 und La Grevo de

Pegoto, Vaudeville 1896, von Henri Girand Pei;u de

vers (Poesien) 1892 und Lou moulin de la Lubieno,

(ein Roman) 1895 in derselben Sammlung herausge-

kommen.
An Stelle der höchst ephemeren Zeitungen im

nizzardischen liialekte, die meist nur für die Periode der

Wahlen gedruckt wurden wie Lou Ficanas, la Soea,

Raniassa, Rusclada hat die Redaktion des sehr viel ge-

lesenen täglich erscheinenden Petit Nigois seit dem Früh-

jahr 1899 ein wöchentlich ein Mal am Sonntag heraus-

kommendes Blatt in gross Quart (4 Seiten) im Dialekt

veröffentlicht: UAbecjUa de li Alpa maritiini, ourgana

espessial dai paisan de la plana e de la mountagna
(Etienne Miquel, gerant, 5 Centimes die Nummer). Es
bringt hauptsächlich für die Landleute interessante Auf-

sätze, wird aber, wenn es sich länger als seine Vorgänger
zu halten vermag, für die Kenntnis der auch in Nice

immer mehr durch das Französische verdrängten Volks-

sprache allerhand Neues bringen, von welcher im Jahre

1894 noch ein Premier Essai d'un dictionnaire »ii'ois,
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franQais, Italien vom Abbe J. P. ex-professeur (701 S.

16".) in Nizza bei Robaudy erschienen ist.

Brandenburg a. H. K. Sachs.

Arnaldo Segarizzi, La Catinia, le orazioni e le epis-

tole di Sicco Polenton, nmanista trentino del secolo XV
edite ed illastrate. Bibliotcca storica della lettcratura

italiana diretta da Francesco Xovati Xura. ö. Bergamo.
Istituto italiano d' arti gratiche 1899. LXXXVII n. 153 .'^.

8°. Lire 7.

Siccone — so schreibt er sich selber — Polenton,
' der 1375 oder 1376 in I,evico im Trentinischen geboren

wurde und zwischen dem 7. Dezember 1446 und dem
17. Januar 1448 in Padua starb, wo er die längste

Zeit seines Lebens verbrachte, ist zwar kein bedeutender

Humanist, aber doch eine so beachtenswerte Persönlich-

keit in der paduaner Gelehrtenweit seiner Zeit, dass

Segarizzi gut gethan hat, sein Leben und seine Werke
genauer zu beleuchten. Er hatseiue Aufgabe vorzüglich

gelöst. Die auf Urkunden aufgebaute Lebensbeschreibung

beseitigt viele bis in die neuste Zeit wiederholte Irr-

tümer. Danach werden die Werke — Traktate , Er-

läuterungsschriften , Reden
,

geschichtliche und biogra-

phische Abhandlungen und die Catinia, eine Art Farce

mit moralischer Absicht, einer kurzen, treffenden Wür-
digung unterzogen, und endlich folgt ein Neudruck der

Catinia, dreier Reden und von 22 Briefen mit kritischen

und geschichtlichen Erläuterungen, woran nur geringe

Kleinigkeiten auszusetzen wären. Die Benutzung des

ganzen Bandes wird durch ein alphabetisch geordnetes

Namens-, Personen- und Ortsverzeichnis wesentlich er-

leichtert. Mit Recht ist die vorliegende Arbeit durch

einen Preis ausgezeichnet worden. Der Druck ist, von
Kleinigkeiten abgesehen, durchaus korrekt.

Halle a. S. Berthold Wiese.

Alessandro Lazio, ün pronostico satirico di Pietro
Aretino (MDXXXIIU) edlto e illnstrato. Biblioteca storica

della letteratura italiana diretta da Francesco Novati, Xum.ß.
Bergamo. Istituto italiano d" arti grafiche 191K). XLl u.

16.^ S. 8«. Lire 7.

Pietro Aretino pflegte auch satirische Prophezei-

ungen auf das künftige .lahr zu veröffentlichen, die von

der Leserwelt mit Gier verschlungen und von den be-

teiligten Persönlichkeiten selir gefürchtet wurden. Bisher

kannte man jedoch solche Schriften von ihm nur ans

gelegentlichen Mitteilungen, keine waren uns erhalten.

Lnzio ist' es nun gelungen eine jedenfalls nach einem

Drucke gefertigte Abschrift eines solchen Pronostico in

einer wiener Handschiift aufzufinden, die er hier ver-

öffentlicht.

Eine sehr gehaltreiche Einleitung verbreitet sich

über Aretinos fast schrankenlose Macht als Libellist

und seine Popularität in Venedig. Dann folgt der Ab-

druck der Satire, die von unglaublicher Kühnheit zeugt,

und die von um so unfehlbarerer Wiikung sein musste, als

die meisten Schmäliungen von Thatsaclien ausgehen.

Dies beweisen die überaus sorgfältigen und gelelirten An-

merkungen Lnzios, die Paragraph für Paragraph Are-

tinos Aeusserungen eingehend und erschöpfend erläutern.

Ein Anhang verschiedenartiger Dokumente und ein

Namensverzeichnis mit Hinweisen auf den Text schliesst

die schöne Veröffentlichung ab, für die wir dem rülirigen

Verfasser den besten Dank scliuldig sind.

Halle a. S. Berthold Wiese.

The history of Yiddish literature in the nlneteenth Cen-
tury by Leo Wiener, instructor in the Slavic langaages
at Harvard Universitv. New York. Charles Scribner's sons.

1899. gr. 8». XV + 4Ü2 S.

Wundert sich jemand, einer Anzeige des Buches
mit obigem Titel im ..Literaturblatt für germanische
und romanische Philologie" zu begegnen? Erschlage
bitte in dessen Bd. XI Sp. 866 — 369 die verschiedenen

Nachweise nach, die ich für das Vorhandensein einer halb

jüdischen , halb landesspraehlichen Volksliteratur gegen
den Üebergang vom Mittelalter zur Neuzeit (bei Gelegen-

heit der Anzeige von Felix Rosenberg's kritischer Behand-
lung der bedeutendsten damaligen Sammlung deutscher

populärer Lieder in hebräischen Buchstaben) andeutete.

Seitdem ist auf germanischem wie romanischem Gebiete

mancherlei aufgezeigt worden, was die altern Funde und
Angaben bestätigte, für romanisches beispielsweise, was
weniger bekannt sein dürfte, von Jos. Oesterreicher („Bei-

träge zur Gesch. d. jüdiseh-französ. Sprache u. Literatur

im Jlittelalter " , Czernowitzer Programm 1896) und

dessen Kritiker Adolf Zauner '. Wie weit auf dem Raine,

der das Feld deutscher Kunstepik von jener merkwürdigen
Mischgattuug abgrenzt, eine selbständige Produktion er-

wachsen konnte, verdeutlicht am schönsten im 17. Jahr-

hunderte die Figur „.Josel Witzenhausen der Schreiber",

der Herausgeber einer kuriosen Umschmelzung von

Wirnt's von Grafenberg „Wigalois" (s. meinen Art. Allg.

dtscli. Biogr. 43. Bd. S. 663). Obgleich der gelehrte

Hebraist M. Steinschneider seit Jahrzehnten bei seinen

bibliographischen Arbeiten auf den Bestand und Umfang
einer jüdisch -deutschen Volksliteratur aufmerksam ge-

macht, obgleich Herm. Lotze 1870 im „Archiv f. Lite-

raturgescli." I. die Wichtigkeit von deren Studium betont

hatte , fand sich doch weder ein Aufspürer der weit

zerstreuten und schwer erlangbaren Denkmäler, noch

gar, was freilich ohne eben diese Thätigkeit unmöglich,

ein Darsteller und Beurteiler. Beides zu werden, war
erst einem Manne beschieden, der die nnerlässliche Dop-

pelfähigkeit mitbrachte : Verständnis der kuriosen Eigen-

art dieses ganzen abgelegenen Schrifttums, weil selbst

dessen Sphäre entstammend, und philologische Einsicht.

Leo Wiener, Dozent der Slavlstik an der nordameri-

kanisehen Harvard -Universität in Cambridge Mass., er-

füllt diese zwei Erfordernisse vollständig: er „selbst ist

ein selfmade man dieses Stammes — verkaufte er doch

vor wenig mehr als einem Jahrzehnt in einer westlichen

Stadt Zeitungen und Erdnüsse" — so hören wir bei A.

von Ende in seinem inhaltreichen Aufsatze „Zur ameri-

kanischen Ghetto-Literatur", „Die (TCgenwart" Nr. 38
vom 22. Sept. 1900, S. 184—186. Letzterer ergänzt

übrigens das nun seit über Jahresfrist vorliegende Kompen-
dium Wieners in manchen Kleinigkeiten für das momen-
tane New Yorker Revier, indem er eindrucksvolle lebende

Poeten, die neben dem berühmten Ostlondoner Israel

ZangwilP in betracht kommen, wie A. Cahan, Zunser,

' Ich darf also meinen . wennschon nebenbei gegebenen
Hinweisen im Literaturblatt für germ. u. rom. Phil. a. a. 0.

Anno 1890 gegebenen Ilinwoisen doch die Priorität wahren
gegenüber M. (irünbaum's .Jüdisch-spanischer Chrestomathie",
bezüglich welches, an sich hochbedeutsamen und auch zweifel-

los pfadtindenden Kompendiums F. Perles (vgl. auch dessen

Anzeige .Ztsclir. für ronian. Phil." XXI. lij? und .Oriental.

Literatur-Ztg." III, 222) rühmt: .Bis zum Jahre 1896 wussten
die Komanisten überhaupt kaum von der Existenz eines solchen

Schrifttums ....' (M. (irünbaum. Gesammelte Aufsätze. 1901,

S. XI).
' Ueber diesen vergl. jetzt O. A. CrüweU's Artikel in

der Ztschrft. „Aus fremden Zungen" XI, Nr. 13.
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Dolitzki, A. Wald, Morris Eosenfeld, J. Gordin. und die

einzelnen Dichtgattungen in den Hauptbelegen vorstellt;

am Schlüsse klassifiziert er so: „der Roman ist am
höchsten entwickelt, zunächst kommt die Lyrik : und selbst

die allerdings noch recht plumpen Anfänge des Dramas
zeugen von einer gährenden, dem Xeuen zutreibenden

Kraft." Das Gastspiel des langjährigen Lemberger
Spezialtheaters in Berlin Herbst 1900 entbehrte aller-

dings, wie die Zeitungen sagten, ernsterer Wirkungen :

doch war dort wohl auch kein Boden für eine solche,

an ein ganz bestimmtes Publikum und Milien gebannte

Pflanze.

Vorstehende Bemerkungen lassen doch die Bedeut-

samkeit der Publikation ahnen, die Wiener im Laufe

kiu'zester Frist auf Erfahrungen und Abschriften aus

den Weltbibliotheken zu Oxford, London — die Amster-

damer und Berliner boten auffälligerweise nichts (aber

die Hamburger, Wiener und besonders die Frankfurter?)

— Warschan, Petersburg, Odessa, Krakau und zahl-

reichen privaten Spezialbnchereien im polnisch-russischen

, Halbasien" nebst etlichen hundert Nummern eignen Be-

sitzes komponierte. Er erzählt im Vorworte hübsch von

dieser seiner Wanderfahrt des Jahres 1898 und ihrem

wechselnden Ausfalle, prägt für sein Stoffsnbstrat den

Namen ..Jndeo-German (Yiddisb) literatnre" und bekennt

sich zu sehr vernünftigen Grundsätzen bezüglich phone-

tischer und idiomatischer Normalisierung der darzubieten-

den Textauswahl, für die er die sog. 'Lithuanian variety of

Speech' zu giunde legt, d. h. die im russischen ehemaligen

Grossfürstentum Lithanen übliche. Diese, an ein Viertel

des Bandes einnehmende Chrestomathie besteht aus 18

meist mehrseitigen Stücken typischer Autoren, die die

verfügbaren Gefühlsskalen und die bunte äussere und
geistig-seelische Sphäre gut zur Geltung bringen, aber,

was uns hier die Hauptsache, von der starken Rücksicht

tiberzengen, welche die Germanistik, die vergleichende

Literaturgeschichte, die Poetik, dem seltsamen Zwitter-

gebilde in seiner dermaligen Formation schuldig sind.

Es erscheint zwecklos, an diesem Orte, an einigen Num-
mern dies klar zu machen oder etwa die und jene Ge-

stalt, die mit ihrem Herzblnte die literarischen Bedüi-f-

nisse einer beschränkten konfessionell-sozialen Kategorie

befriedigte, auf das Piedestal wissenschaftlicher Teil-

nahme zu heben, zumal eine letztere für die Interessen

unserer Zeitschrift bloss im ganzen eintreten kann. Das
aber betonen wir aufs entschiedenste, dass die ersten

fünf der 16 darstellenden Kapitel, nämlich die allge-

meinen — die Titel lauten : Introdnctiou (ein höchst ge-

schicktes Programm mit scharfen ümrisslinien des Ge-

samtgebiets), The Judeo-German Language, Folklore,

The Folksong, Printed Populär Poetry — eine Fülle

wertvollster Materialien und Anknüpfungen, in lingui-

stischer wie literarhistorischer Hinsicht, bergen. In den

Fussnoten dieser Abschnitte, besonders des 2., 3., 5.,

steckt eine erdrückende Menge von Citaten, die die rege

Forschung der jüngsten Dezennien bekunden, tmd der

Anhang „Bibliographie" lässt mit seinen überaus pein-

lichen Daten die imposante, immer noch wachsende Aus-
dehnung dieses gleichsam kosmopolitischen Literatnr-

zweigs nach Breite und Tiefe überschauen. Es thnt

sich uns da ein heller Blick auf in die heutige ost-

europäische jüdische Volksliteratur, deren ungewöhnlichen
physischen und politischen Hintergrund man nach S. R.

Landaus Mitteilungen gelegentlich des Baseler Zionisten-

kongresses in Harden's „Zukunft' VII (1899) Nr. 49,

S. 426 zu ahnen vermag. Eine schier fremdartige Welt
eröffnet Wiener dem nach frischem Vergleichsmaterial

begierigen Sprach- und Literaturforscher allgemeiner wie
germanistischer Richtung, vom Kenner des kulturellen

Unter- nnd Hiudergrunds sowie des in der Regel slavi-

schen Rahmens noch abgesehen. Und doch lebt und webt in

diesem Schrifttum literarisch soviel was dem Wander-
Erbgut der ganzen kaukasischen Familie zurechnet, er-

klingen immer wieder Töne, die. nicht nur im Gesamt-
dnktns, der deutschen Sprache angehören, vielmehr, wie
zuerst Rudolf Hildebrand wieder und wieder hervorhob,

allerlei bei uns verlorene, sonst mehr oder weniger variierte

Wort- und Lautbilder (Hildebrand erinnerte da z. B. an
das „Beckenbrott" bei galizischen Kleinstädtern, die die

Kunde von der glücklichen Heimkehr eines Besuchers

der Leipziger Messe melden , neben dem mittelhoch-

deutschen botenbrot) , infolge jahrhundertelangen Ab-
schlusses von fliessender deutscher Sprache und Bildung
gerettet haben. Dass auch speziellere sprachliche Er-

scheinungen sich hier lehrreich verfolgen lassen, bewes,
wenn man von Lazar Saineanu, „Studiu dialectologic

asupra graiului evreo-german. I (Bukarest 1889; vgl.

dazu Landaus im folgd. genannte Bibliographie Nr. 3

und 61, sowie dessen Abhandlung über Glückeis Sprache

S. 24 Anm.) als verfrüht und, weil auf alle Seiten der

Betrachtung ausgehend, viel zu gedrängt, absieht, zuerst

Alfred Landaus überaus lehrreiche Abhandlung „Das
Deminutivum der galizisch-jüdischen Mundart. Ein Kapitel

aus der jüdisch-deutschen Grammatik" — 'the best grara-

matical disquisition on Judeo-German that has so far

appeared', sagt Wiener S. 14 Anm. davon — in J.W.
Nagls Ztschr. ..Deutsche Mundarten" I 46— 58; die erste

Seite dieser Untersuchung gibt, unwillkürlich gleichsam,

einen Umriss der sprachgeschichtlichen Sachlage fürs

Jüdisch-Deutsche. Ganz neuerdings veröffentlichte derselbe

feine Kenner eine gründliche Arbeit über _die Sprache
der Memoiren Glüekels von Hameln" i. d. Mittlgn. d. Ge-
sellschaft f. jüd. Volkskde., Heft VII, 1901, S. 20— 68,

wo er Laut- und Flesionslehre, Syntax, Wortschatz germa-
nistisch sorgsam behandelt; für die Bibliographie wichtig,

die noch im argen liegt nnd A. Landaus als ihres Retters

wartet, ist S. 23 Anm. das., wonach ihm „von den wert-

vollen, in amerikanischen und russischen Zeitschriften

zerstreuten Arbeiten L. Wieners" bis zur vorgenannten

Bibliographie von 1896 „leider nur einzelne zugänglich

geworden" sind (von letzteren sei noch angeführt: Mo-
dern Language Notes IX, 1894, Sp. 156— 158: The
Lord's Prayer in Judaeo-german). Dieser selbe A. Landau
hat 1896 bei Nagl. a. a. 0. S. 126— 132 eine „Bibliographie

des Jüdisch-deutschen" (d. i.: über das J.-D.) für all efforts

. who have subjected Judeo-German to a thorough philo-

[

logical investigation (Wiener S. 13 Anm.), ausdrücklich

„als Anhang zu F. Mentz, Bibliographie der deutschen

Mundartenforschung" (1892) bezeichnet, dargeboten, dann
in d. „Ztschr. f. d. dtschn. Unterricht" VII (1893), 851 f.

lexikologische Notizen für den Gewinn, den die deutsche

Wortforschung aus dem heutigen angeblichen Kauder-

welsch der sog. „polnischen" Juden ziehen kann. Andere
einschlägige Veröffentlichungen A. Landaus sind: „Spiele

der jüdischen Kinder in Ostgalizien", i. d. „Mitteilnngen

d. Gesellsch. f. jüd. Vlkskd.", H. Ul S. 51—59; „Hole-

kreisch" (mitteldeutsche Namengebungsfeier) i. Ztschr. d.

Verns. f. Vlkskd. 1899, S. 72— 77; „Bemerkungen n.

Nachweise zum Wörterverzeichnis der Gaunersprache von
1735". i. „Schweizer Archiv f. Vlkskd." IV., H. 3.
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Jene letzthin mehrfach in den Vordergrund ge-

rückte Spielart der wirklichen „Sprecher" des modernen
Jüdisch-Deutsch hat G. H. Dalman nach der literarisch-

ästhetischen Seite ausgebeutet für sein Heft „Jüdisch-

deutsche Volkslieder aus Galizien und Eussland" (1888,

2. Aufl. 1891), i. d. „Schriften des Institutum Judai-

cum", in deutschen Lettern, aber voller mancherlei sinn-

störender llissverständnisse. So rekurriere man denn

jetzt auf L. Wiener, „Populär Poetry of the Eussian

Jews" in „Americana Germanica" II 2 (1898), 33— 59,

woneben das 4. und besonders das 5. Kapitel seines

Handbuchs, „The folksong" und „Printed populär poetr}'",

nunmehr zu Recht bestehen. Was jedoch die stofflichen

Beziehungen sowie die Umwertung durchgängiger und
accessorischer Motive anlangt, die in dem weithin ver-

streuten internationalen jüdisch-deutschen Schrifttume auf-

stossen, so haben längst die bekannten Meister des ver-

gleichenden Literaturstudiums dieses Schlags, F. Lieb-

recht und R. Köhler (vgl. z. B. dessen Referat über

M. Grünbaums „Jüd.-dtsch. Chrestomathie" : Anzeiger f.

dtsch. Altert. IX, 402 = R. K., Klein. Schrftn. I, 576),

gelegentlich auch Markus Landau, Abrali. L. Stiefel u. a.,

bei Sonderanlass Parallelen beigezogen. Eine Art Centrale

schuf Ende 1897 die „Gesellschaft für jüdische Volks-

kunde", mit dem Sitze in Hamburg, die seit 1898 im

eigenen Verlage „Mitteilungen der G. f. j. V. unter Mit-

wirkung hervorragender Gelehrter herausgegeben von

M. Grunwald", verschiedeufachen, meist sehr förderlichen

Inhalts, auf Grund methodisch geschickter ausgedehnter

Sammlungen (die auch ein Museum und eine Bibliothek

gininden Hessen) und Umfragen erscheinen lässt (bis Mitte

1901 8 Hefte). Beispielsweise begegnen wir schon in

Heft I, S. 8—15 u. 119 f. einer Bibliographie der heran-

gezogenen altern und neuem Literatur, freilich mehr
mit Rücksicht auf das volkskundliche Moment im allge-

meinen als auf das reinliterarische. Dessen ungeachtet

liefern die zwanglos erscheinenden Hefte eine Fülle neuer,

mit bisher verfügbaren verbundener Daten zur Kunde
jüdisch-deutscher (hie und da 'spagnolischer' bezw. jüdisch-

portugiesischer) Sprache, Sprichwörter, Namen, Poesie,

Bräuche, alles sorgsam belegt und neben Bekanntes ge-

stellt. Während dies Unternehmen beinahe gleichzeitig

mit Wieners Handbuch liervortrat und so damals nur

seinen Aufsatz „On the Judaeo-German spoken bj' the

russian Jews" im „American Journal of philojogy" XIV
(1897), S. 41—68 und 456-483 zitieren kann, trifft

sicli's günstig, dass gerade jetzt (Berlin, S. Calvary &
Co., 1901) Felix Perles die verzettelten Detailunter-

sucliungen der unbestrittenen Autorität in der sog. kom-

parativen Diu'chfurschung des semitischen Sprach-, Stoff-

und Mythengebiets, M. Grünbaum — „Gesammelte Auf-

sätze zur [orientalisch -jüdischen] Spiach- und Sagen-

kunde" — geordnet ediert hat. Desselben Maier (so

gemäss meinem Vergleiche an Amtsstelle in München,

niclit Max, wie bei Perles und anderwärts nach dem
Rufgebraudie) Grünbaum, den ich Literaturbl. f. geiin.

u. rom. Phil. a. a. 0. und in der Lebensskizze „Biogr.

Jalirb. u. Dtsch. Nekrolog" III, 235 f. als eifrigen,

wenn zwar nicht allseitig umschauenden Vorläufer L.

Wiener's für dessen derzeitige Gesamtarbeit vorgeführt

habe, Wiener (S. IX, 9, 13 u. ö.) mit dem herben Tadel

des Kritik-Mangels und der UnVollständigkeit — wolil-

gemerkt, nur für das Jüdisch-Deutsche (Grünbaums „Jüd.-

Deutsche Chrestomathie". 1882) — belastet. .Andrerseits

wirft nun F. Perles ebd. S. X f. L. Wiener Gelehrten-

dünkel vor und misst seinem Buche nur ein relatives

Verdienst bei: „kann als wertvolle Ergänzung zu Grün-

baums Chrestomathie gelten, darf jedoch keineswegs den

Anspruch erheben, dieselbe ersetzt oder auch nur über-

holt zu haben". Demgegenüber muss, obzwar ich gar

keinen Beruf spüre, für Wiener in dieser Polemik eine

Lanze zu brechen, betont werden, dass letzterer allseitige,

auch wiederholt (so wieder Sommer 1901) für slavische

Linguistik, und gründliche Studien an Ort und Stelle ge-

macht, eine umfassende geschichtliche Darstellung darauf

aufgebaut und in seinem Textteile, der ausdrücklich nach

quantitativer wie qualitativer Anlage eben nur Proben

geben will, zum ersten Male die Belletristik nach ihren

verschiedenen Gattungen ausgebeutet und durch eine

klare nebenstehende Uebersetzung in eine gangbare

Schriftsprache — natürlich, seinem Buche entsprechend,

das Englische — in Bausch und Bogen dem heutigen

Interessenten nahe gebracht hat. Grünbaums hohe samm-
lerische , editor sehe und kommentatorische Verdienste

schmälert ein Vergleich mit Wiener's, schwierig ans

Tageslicht gebrachten Arbeitsergebnissen keineswegs

;

nur ruhen sie wesentlich, wie die oben bewillkommnete,

dickleibige posthume Vereinigung seiner Abhandlungen

meist aus der „Ztschr. d. dtsch. morgenländischen Gesell-

schaft" (Bd. 31—44) durch Perles schon zeigte, auf orien-

talistischem Felde, andernteils auf dem der sog. jüdisch-

spanischen Literatur, wofür hier auf Perles' gut cha-

rakterisierende Auslassungen verwiesen sei , die auch

künftig aus Grüubaum's Nachlass eine doppelte Fort-

setzung der betreffenden Erkenntnis erhoffen lassen: aus

seiner, dem „Verein für jüdische Geschichte und Lite-

ratur zu München" vermachten Bibliothek und aus dem
Manuskript (im Besitze des Geh. Kommerzienrats und

Generalkonsuls llax v. Wilmersdörffer in München) ver-

bliebenen zweiten Bande seiner jüdisch-deutschen Chresto-

mathie. Die bisherigen Resultate der bezüglichen Um-
schau, die weder in linguistischer noch in literarhistorischer

Hinsicht einen festen Ueberblick gewinnen Hessen, lassen

Wieners Verdienste wo möglich um so beträchtücher ein-

schätzen.

Wie es, um ein Bild des betreffenden Studienzweigs

und die Möglichkeit eines Fortschritts anzudeuten, an-

gebracht schien, auf den hauptsächlichen konkurrieren-

den Forscher aufmerksam zu machen, so ist es nötig,

die mannigfaltigen Beiträge zu erwähnen, welche ein

neues, 1901 gegründetes Journal den Wiener'schen Ma-

terialien und Gesichtspunkten hinzufügt. Es heisst „Ost

und West. Illustrierte Monatsschrift für modernes Juden-

tum" und enthält in dem eben laufenden ersten .Jahrgänge'

ausser gediegenen literarhistorischen Aufsätzen (wie von L.

Geiger über poetische Bearbeitungen des biblischen Esther-

stoffs in Heft 1 und 2, der Biographie Ludwig Wilil's

von Th. Zlocisti [vgl. dazu meinen Artikel i. d. Allg. Dtsch.

Biogr. 42, 469-472]), eine Menge hergehörige Auf-

' Da dies neue Organ vorliuiflg wohl den meisten Fach-
genossen nicht leicht zuganglich ist, sei bemerkt, dass .Pas
literarische Kcho" III Nr. 1 1 Sp. llh f. das erste, Nr. Iß Sp. 1132

das zweite bis vierte Heft auszieht. Das Heft ."i bietet u. a.

Artikel von Fahius Schach über , das [deutsch- Ijüdischc Theater,

sein Wesen und seine Geschichte' diesseits und Jenseits des

Ozeans; von 1!. W. Segel, ,Ilic [Ignaz] Hernstein'sobe |Sprich-

wiirter-|Hibliothek" in Warschan und ihr grossartiger Katalog
(Leipzig I9III. Druck von \V. iMugulin, Kommission von (1.

Ilarrassowitz). .Ausführlicher .\uszu!.' aus Hans l.andsberg's

.\ufsatz ,Das .ludentuui in der deutschen Literatur", lieft? von

„U. u. W." : Das littcrar. Echo 111, Sp. 1652.
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Sätze: von S. Bernfeld über den nengeistigen Aufschwung

der nenliebväischen Literatur und Presse während der

letzten zwei Dezennien (Heft 1); von Fabins Schach (in

Heft 3) über die Eutwickhing des ..deutsch -jüdischen

Jargons" und seines literarischen, publizistischen Mieder-

schlags, der zu V-J deutschen Verkehrssprache von sieben

Millionen, meist russischer Israeliten; von E. Eliaschoff

über den bedeutendsten und frnchtbarsten Vertreter dieses

Schrifttums, J. L. Perez, der ganz westeuropäisch-modern

denkt und schafft (Heft 4); von K. Waldberg (Heft 3)

über den Chassidismus, welcher anti-rabbinischen Eich-

tung eindrucksvollster Verfechter eben dieser Perez ist.

Die Verfasser dieser Artikel schöpfen zumeist aus Quellen

und Bezirken, wo auch L. Wiener theoretisch und prak-

tisch, mit Auge und Ohr, sprachlich wie psychologisch

vorzüglich zu Hause ist, trotzdem taucht jede frische That-

sache, jedes bislang übersehene Jloment als wertvolle

Kunde auf. Freilich vermag nunmehr kein literarisches

Erzeugnis, das etwa unbeachtet oder nicht im Zusammen-

hange recht gewürdigt hervorgezogen wird, die Linien

des Totalgemäldes aus Wieners Stift wesentlich zu ver-

schieben, und auch an Einzelfanden dürfte wenige sein

Entdeckerglück begünstigen, wo er an Ausdauer im

Durchstreifen jener teilweise halbasiatisclien Striche Po-

doliens, Sarmatiens u. s. w., an Herrschaft über das krause

Idiom, an Nachgefühl der in des letzteren Literaturpro-

dukten schwingenden Eegungen einer gedrückten Volks-

seele allen andern Fachleuten über ist, natürlich auch

dem Hessen M. Grünbaum, der seine deutsch-jüdischen

Studien und Kollektaneen als Waisenhausvater in New-
York, namentlicli aber als weltfremder Stubenhocker in

München am Schreibtische vollführt hat.

Wiener ist eben selbst aus jener Atmosphäre lier-

vorgewachsen und zudem philologisch in den unübergeh-

baren slavischen Bestandteilen der Mundart bewandert:

man hört in seinen Blättern den Pulssciilag des innerlich

Beteiligten. Und so bleibt nur der Wunsch bestehen,

es möge - von bisher tbätig gewesenen kann uns bloss

Alfred Landau vorschweben — ein geschulter Germanist,

der sowohl im Xeuliebräischen als im Russischen und

Polnischen einigennassen beschlagen ist, desgleichen im

Jüdisch-Deutschen sich leicht zurecht findet, vom sprach-

lichen Standpunkte den reichlich aufgestapelten Texten

eine sorgfältige Durchsicht und Prüfung widmen ; schon

Eud. Hildebrand verhiess sich ja davon mancherlei Licht

für das Lexikon, fiii' Spracli- und Kulturgeschichte. Auf
Nuheies im Hinblick auf Wiener's V.'erk hier einzu-

gehen, verbietet, abgesehen vom Raummangel, die er-

drückende Masse der sich anlehnenden oder berührenden

Gesichtspunkte, die Freunde der Sache erst zu persön-

lichei' Kenntnisnahme veranlassen muss. Wieners Hand-
buch sollte bei solcher Ausgang und Unterlage bilden.

Der hohe Rang seiner gediegenen und so verschieden-

fach fesselnden Leistung, die er selbst durch einen reich-

haltigeren Denkniälerabdruek fortführen will, stützt sich

neben diesen Ei'weiterungen bisherigen Wissens auf den

Nachsatz des folgenden bescheidenen Schlusspassus der

Vorrede : The purpose of this work will be attained

if it throws some light on tlie mental attitude of a

people whose literatnre is less known to the W(}rld than

that of the Gypsy, the Malay, or the North American
Indian.'

Asciiaffe nburg. Ludwig Fränkel.

' Mancherlei hierhcrgehilrige Materialien birgt das gross-
artige Samiiiilwcik ,Tlic Jewisli Encjclopedia ; a descriptive

Zeitschriften.

The modern langnage quarterly III. 2: H. J. Chavtor.
iJn the disposition uf the rimes in the sestina.

Zs. des Vereins für Volkskunde XI. 3: M. Hartmann.
Die Frau ira Islam. — J. Bolte, Ein- dänisches Märchen
von Petrus und dem Ursprünge der bösen Weiber. — J.

von Negelein. Die Keise der Seele ins Jenseits. — G.

Hertcl. Abergläubische Gebräuche aus dem Mittelalter. —
A. Hauft'en. Das deutsche Spottlied auf die Flucht des

Königs Heinrich von Polen. 1.^74. — J. Bacher, Von dem
deutschen Vorposten Lnsern im wälschen Südtirol (Forts. i.

— 0. Schell. Zwei alte Gerichtsstätten in den Kheinlanden.
— K. Reissenberger. Zu dem Volksüede von der Tochter
des Kommandanten zu Grosswardein. — H. F. Feilberg,
Der böse Blick in nord. Überlieferung.

Zs. für deutsche Wortforschung II. 2. 3: E. Stulz. Die
Deklination des Zahlwortes zwei vom XV. bis XVIII. Jahrh.
— G. Ehrismann. Duzen und Ihrzen im Mittelalter (Forts.).

— Fr. Jostes. Beiträge zur Kenntnis des mhd. Sprach-
schatzes vornehmlich ans Schweizerischen Hss. — C. Müller.
Materialien zur nhd. Wortbildung I. — E. Bjiirkman. Die
Prtanzennamen der ahd. Glossen. I. — Fr. Kluge. Heim-
weh. — p. Behaghel. Proximal -distal — Joh. Stosch,
Unbeikommend. — A. Gombert, Über Richard 31. Meyers
Vierhundert Schlagworte.

Euphorion, fünftes Ergänzungsheft: B. Richter. Die Ent-
wicklung der Xaturschilderung in den deutschen geograph.
Reisebeschreibungen mit besonderer Berücksichtigung der

Natnrschilderung in der ersten Hälfte des 19. .Ths. — J.

Wihan. Matthäus von,Collin und die patriotisch-nationalen

Kunstbestrebungen in österriech zu Beginn des 19. Jhs. —
Findlinge: 0. Hoffmann. Ein Brief aas Herders Nachlass.
— Erich Janke. Ein Brief (Gottfried Angust Bürgers. —
Herrn. Stanger. Drei Briefe aus August Wilhelm Schlegels

Nachlass. — E. Fischer von Roeslerstaram, Friedrich

Heinrich von der Hagen an Friedrich von Raumer. — Gust.

Wilhelm, Zwei Briefe Gottfried Kellers. — Frz. Spina,
Register.

Wissenschiiftl. Beihefte zur Zs. des .Allg«ni. Deutschen
Sprachvereins Heft 20: F. Kluge. Ein Reichsarat für

deutsche Sprachwissenschaft. — 0. Behaghel, Brauchen
wir eine Akademie der deutschen Sprache? — P. Pietsch.
Nachwort.

Tijdschri't voorNederlandsche taal- en letterkunde XX. 2:

J. te Winkel. Bijdrascn tot de Keunis der Noord-Neder-
landsche tongvallen. III. De Oudgermaansche lange / (1. Ge-
schiedenis der diphthongcering van de (-ierm. / ; 2. De Germ. ;,

waarna /( of gr is weggevallen; 3. De Germ. ;. waarna rf of ^
is weggevallen: 4. Rijtuig; 5. Yrijdag; 6. Het pronomen )iij\

7. Het pronomen ;/(/;" 8. Vijf.) — C. G. N. de Vooys, De
middelnederlandse legenden over Pilatus. Veronica en Judas.
— J. te Winkel. Kachel, cattcel. — C. G N. de Vooys.
Gudopen.

Taal en Letteren XI. 8: J. Koopmans, Vondel-studleen.

VI. Het Pascha. — K. H. de Raaf, De brief van P. ('.

Hooft aan de Kamer In Liefde Bloeyende. — P. H. M..

Kleinigheden: VIII. opUtten: IX. icageituijd en wijdiruijur.

X. Staring, Jaromir ft Locluiii vs. 8. — XI, 9: A. GittOe.
De legende van het Mannetje uit de Maan. — A. Halber-
stadt, Door een ringetje halen. — B[uitenrast] H[ette-
ma], 't Woord 'FietsC — J. B. Schepers, Schetsen uit ons

moedertaal-onderwijs II. — P. H. M. en K. Poll. Kleinig-

heden.
Dania VIII, 3: Marius Kristcnsen, Henning Frederik Feil-

lierg (med billede). — .Vxel Olrik, Odinsj;egeren i Jylland.

— G Nyrop. Bagcre. — Edv. Lehmann. P'andens oldemor.

Zs. für roman. Philologie XXV. ,5: P. Toldo, fitudes sur

la ]uii'sii' liarlesiiuf francaiso de la Renaissance iSchlussV —
Carolina .Michai-Iis de \'asronccllGS, Randglossen zum
altportngiesischen Liederbuch iForts.l. — B. Jaberg, Pe-
jorative Bedeatungscntwicklung im Französischen. Mit Be-

record of the history, religion, literatnre, and customs of the

.lewish people from th<' earliest times to the present d.iys in

course of preparation liy more than .'iOO scholars and spccia-

lists". seit November 1900 im Verlage von Funk and Wagnalls
Company in London und New York im Stile eines Konversations-
le.\iküns erscheinend ^t'llefrcdakteur: Dr. Isidor Singer).
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rücksichti^ng allgemeiner Fragen der Semasiologie. — W.
Meyer-Lübke. (»skisch dat. ital. da. sard. dac. — Ders..
Frz. scieur de lumj. — A. Horning. Toges. lur. burgund.
lövre. — Ders.. altfrz. heuce. nfrz. (sse. — H. Schnchardt.

• Ficäium, fecütuni > ßc tum + hepdtc? — Th. Gärtner.
Genelin. Germanische Bestandteile des rätoromanischen snr-

selvischeni Wortschatzes: Huonder. Der Vokalismus der ihind-
art von Disentis; Candrian. Der Dialekt von Bivio-Stalla. —
E. Koschwitz. Herzog. Materialien za, einer neuproven-
zalischen Syntax. — E. Walberg. Ott. Etüde sur les con-

leurs en vieus francais. — H. Schneegans, Studi glotto-

logici italiani diretti de (üacomo de Gregorio.
Zs. für französ. Spraclie und Literatur XXIIl. 5. n. 7. Heft:

K. llorgenroth. Zum Bedeutunaswechsel im Französischen
III (Forts... zu den Artikeln in Bd. XV u. XXII i. — A. Pli-
girsky. Über die .\ussetznng des Personalpronomens als

ijubjekt in der franz. histor. Prosa des XIII. Jlis. — E.
Stengel, Die Befreiung Xarbonnes durch Gerbert de Mes.
Episode aus dem Schlussteil der Chanson de (rerbert de Jlts.

E. Herzog. Znr Entwickelnng von -7iiu, -7lia in Frankreich.
— .1. Haas. Über einige Prosaschriften Florians.

Balletill des Parlers Normands V. ö (Sept.-Oct.): Ch. G.
De Guer. Notes sur le verbe tousser. — Butet-Hamel.
Patois de la Region de Vire ^7« listei. — D6faudais. Lettre
en patois de M(5ry-Corbon. — Crespin. Eecit en patois de
Druval. — Ch. G de Guer. Notes dialectologiqncs i Forts.).

— Quesneville. Termes de Mer et de Peche en Patois de
Berni^res.

Rassegna critica della letteratura italiana VI. .ä— 8: Enr.
Proto. Quistioni tassesche. II. G. il. Verdizzotti e il Ki-
naldo. — Benedetto Croce. Varietä di storia delT estetica.

I. Un verso di Lucano nelle discnssioni degli estetici della

fine del sec. XVII et del principio del XVllI. II. Un pen-
siero critico nuovo. — Recensioni; Enr. Proto, A. Giannini,
II 'Miutnrno' di T. Tasso. — Franc. Milano. B. Cotronei,

Ina commedia di Lope de Vega ed i 'Promessi Sposi'. —
Bolletino bibliogratico : A. Chiappelli. II canto XXVI del-
1" Inferno: F. Torraca. II canto XXVII delT Inferno (X.

Zingarellii. — .\. Civita. (»ttavio Einuccini e il sorgere
del melodramnia in Italia (P. P. Parrella . — R. Fornaciari,
Studi SU Dante \E. Pr.i. — G. SIestica. Studi leopardiani

I^G, ilelodia . — C. Cazzato. Una nuova proposta sulla

questione della 'Matelda'; M. Scherillo. Matelda svelata

:

k. Jlancini. Matelda. S. Mectilde e S. Ildegarde (X. Zin-
garelli). — Annunzi sommari: D. Gravino. Del volgarizza-

mento di Appiano di Alessandro Bracci (P.). — V. Stam-
panato. Bruno e Xola (P.) — Luigi Fornaciari. Un nomo
di antica probita. Epistolario scelto e illustrato pel cente-
nario della sua nascita per cnra di RaSaello hglio di lui.

(G. Cientile). — Abd-El Kader Salza. Facezie di Lodovico
C'arbone ferrarese (G.). — G. Melodia. II Foscolo e la na-
tura i'P.i. — Fr. Beneducci. Scampoli critici (¥.'. — R.
Mazzone. II primo aniore di Galeazzo di Tarsia. — M.
Scherillo. II nome della Beatrice amata da Dante (X. Z.).

Rassegna bibliograflca della letteratura italiana IX. 5--7:

Liter. Centralblatt 38: Dante Alighieri. La Divina Com-
media. Kiv. nel teste e commentata da G. A. Scartazzini.

I. 2» ed. — Ldw. Pr.. Hengesbach. Readings on Shakespeare.
— Gaedertz. Bei Goethe zu Gaste. — .?9: L. Fränkel. Kh.

Köhler. Kleinere Schriften. Hrsg. von. Job. Bolte. II. III.

— Ldw. Pr.. Victor u. Dörr. Englisches Lesebuch. — M. K..

Die deutschen Siikulardichtungen an der Wende des IS. und
1!>. .Ihs.. hrsg. v. .\. Sauer. — Festgabe zur Enthüllung des

Wiener Goethedenkmals.
Deutsche Literaturzeitnng No. 36: Cohrs. Die evangelischen

Katechismnsversuche vor Luthers Enchiridion. Bd. 2 u. 3,

von Drews. — (ioedeke. Girundriss zur Geschichte der

deutschen Dichtung. 2. .\utl. Band VII. von Petsch. —
Weitbrecht. Schiller und die deutsche Gegenwart, von
Kühnemann. — Thomas Hughes and Otliers. The mis-

fortunes of Arthur, edited by Grumbine. von JI. (iothein. —
Xo. 37: Panzer. Hilde-Gudrun, von Martin. — Diehn. Die

Pronomina im Frühmittelenglischen. Laut- und Fle.xions-

lehrc. von Klug. - Xo. 3S: Kock, Die alt- u. neuschwedische
.\cceDtuining unter Berück-sichtigung der anderen nordischen

Sprachen, von Xeckel.

Nene HeidelberRer Jahrbücher X. 2: Reinh. Steig, Joseph
von tiörres' Briefe an .\chim von .\rnim. — W. .\rnsperger.
Die Entstehung von 'Werthers Leiden*.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Rrakan.
Philül. n. histor.-philos. Classe 1901 7. iJuli : Kawcynski.
Partenopeus de Blois. poeme francais du XII« sifecle.

Zs. für Philosophie u. philos. Kritik US. 1: H. Siebeck.
Das Problem der Freiheit bei (ioethe.

Korrespondenzblatt des Vereins für Si'-benbiirg. Landes-
kunde 24. 8. 9: Dramatische Spiele und Lieder.

Schweizerisches Ai'chiv für Volkskunde V, 3: C>tto Stoll,
Die Erhebungen über 'Volksmedizin' in der Schweiz. — Arth.

Eossat. Chants patois jurassiens, — G. Tobler, Der Salz-

brunnen V. Riggisberg. — Miszellen: A. Küchler. Schneider-

lied. — Th. Vetter. Alte Walliser Trachten. — E. H.-K..

Dem Teufel den kleinen Finger geben. — .\. Ithen. Splitter

aus der Zuger Volkskunde. — E. H.-K.. Verlobungshrauch
in Zermatt. — S. Meier. Das Villmergerlied. — I'ers..

I
Das Rottischwilerlied. — E. H.-K.. Zeitrechnung in Pommat.

' Allgemeine Zeitung Beilage 199: 0. Schiff. Die Schles.

Weihnachtspiele. — 201: Ad. Wechssler. Shakespeare's
Hamlet in neuer Beleuchtung. — 203: Ed. v. Mayer. 'Ge-

flügelte Xamen'. eine Nachlese zu 'Büchmann'.
Mnsenin IX. 8: Hesse ling. Meyer. Die Sprache der Buren.
— Salverda de Cirave. Voretzsch, Einführung in das
Studium der altfranziisischen Sprache.

Tijdspiegel 1901. Sept.: M. Enklaar. lets over Lamartine.

The Academy 1530: .Skeat. Notes on English etymology. —
George Eliot. — lö31: Tozer. .\n English commentary on
Dante's Divina Comedia. — Pigon. Robert Browning as a
religious teacher.

The Athenaeum 3853: The Chimm library. 12: Weston. Sir

Lancelot du Lac und Slaynadier. The wife of Bath's tale.

— Tozer. an English commentary on Dante: Gnbernatis. su

le orme di Dante : .\rte. scienza e fede ai tempi di Dante.
— An unpublished letter of Landor. — 3856: The works of

John Gower, ed. Ct. C. Macaulay. — Bardsley. A dictionary

of English and Welsh surnames. — Edgcnmbe, Byron and
Petrarch.

Revne critique 37: A. C.. Hoffmann von Fallersleben. unsere
volkstümlichen Lieder. 4. .\ufi. von Prahl. — Ders., Man-
gold. Voltaüiana inedita. — 39: A. Meillet. Meyer. Die
Sprache der Buren. — A. C. Vic. de Spoelherch de Loven-
joul. La genese dun roman de Balzac. Les Paysans. Lettres

et fragments inedits.

Gazette des beaux-arts .526: P. De Nolhac. Encore un
Portrait de l'etrarque.

Archeografo triestino. N. S. XXIII. 2: G. Vidossich.
Studi snl dialetto triestino.

Archivio storico lonibardo XXVIII, 29: A. Zanelli, Pre-

dicatori a Brescia nel quattrocento. — 30: V. Vitale. Ber-

nabö Visconti nella novclla e nella cronaca contemporanea.
— Maria a Marca, Lettere inedite di U. Foscolo in Sviz-

zera. — Novati. Poemetti volgari ignoti sulla calata di

Carlo VIII. in Italia.

Archivio storico siciliano XXV, 3—4: M. Natale. Due codici

ijiediti di .\ntonio BeccadcUi.

Ateneo veneto XXIV, 1, 2: C. Levi. Goldoni nel teatro.

— N. Busetto. .\lcune satire inedite, loro relazione colla

storia della vita padovana nel sec. XVII. — 3: R. Gavag-
nin. La pittura nel carme 'Le (irazie' di U. Foscolo.

Atti della R. Accaderaia delle seienze di Torino XXXVI, 8:

P. (iambera. Crnnogratla del mistico viaggio di Dante.

Atti dUa R. Accademia Lucchese vol. Hl: M. Pelaez.
utium Pisaurense (über eine llds. des 14. Jhs. der Oliveriana

von Pesaro. enthaltend S;^ laiidi adespotei.

Atti deir Accademia d" archeologia, lettere e belle arti

di Napoli. vol. XXI: I'. Savj- Lopez, La novella proven-

zale del papi)ai:allo. [S. Litbl. Sp. 356].

Atti del R. Istitnto veneto LX, 2: F. CipoUa, Catone

(ans .Anlass von G. B. Zoppi, Sul Catone Dantesco). — 4:

N. Tamassia. Nuovi studi sulla 'dcfensa'. — 5. V. Cres-
cini. Varieta tilologiche.

Bollettino ^to^ico-bibliog^atico subalpine V. 5: Cordero
di Pamparato, Di alcune rappresentazioni sacre negli an-

tichi stati sabaudi.

Bnlletlino della Societä Dantesca italiana N. S. VIII. 7-8:
lt. \andelli. lautenticita dell' rpistola a Cangrande.

Bullettinu storico pistoiese III. 2: A. Cliiti. Un mazzetto

di lettere del cardinale Niccolö Fortegucrri. — 3.: G. Zac-
caL'nini, Le osservazioni di N. Villani alla 'Gcrusalemme
l.ilicrata'. — G. Volpi. G. (üusti e P. Contrucci.

Fanfulla della domenica XXIII, 16: C. Segre, Un' eroina

del Boccaccio e 1" Elena Shakespeariana. (Über Sh.'s .Ml's

2»
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well what ends well n. Decara. III. 91 — 22: Carletta,
Intorno a «na commedia dl Goldoni : 'La famiarlia dell" anti-
quario'. — V. A. Arullani. l"n' «de del Testi e un' ottava
ariostea. — 23: L. Grilli. Nota leopardiana. — 2.): Y. Cian,
La religiositä di Dante. — 30. 31 : F. Fabbrini. Uno squarcio
di Tita italiana nel sec. XVIII. — 32: A. Leone. Perche
Venetico Caccianemici e llirra sono in Malebolge e non in
l'ocito? — V. A. Arullani. Legurendo il Leopardi e il Bau-
delaire. — 34: .\. Lumbroso. Voltairiana inedita. — So: Ct.

Rossi. II 'Malcomor'. tragichissimo draina per musica (1728')

di Gins. Ilaria Bruni.

Flegrea II. 5: R. (»rtiz. L' ideale muliebre negU epigrammi
greci del Poliziano. — G: A. Albertazzi. Un abuso del

Fogazzaro.

Gazetta lunsicnle IfOl. 4: P. Molmenti. Le origini della
commedia in Veiuzia.

Gioi'nale degli econoniisti Dec. 1900: A. Morena. La mis-
sione sociale de! Veltro dantesco.

Giornale storico e letterario della Lignria IL 3—4: L.
l'iccioni. Per gli antecedenti del romanticismo.

II bene, 2.3. Doz. 1900: P. Bellezza. I sette dubbi dun Man-
zoniano.

II Saggiatore LI: F. Sesler, Cose acerbe. nota dantesca
l^Paradiso XXX, 79; Purgatorio XXVI. r>ö).

La bibliolilia 111. 2—3: A. E. Xordenskiöld. Dei disegni
marginali ncgli anticbi mss. della '.^fera' del Dati. — C.

Mazzi. Sonetti di Feiice Feliciano.

Le Grazie 1901. 10— 14: P. E. Pavolini, Per il Leopardi
tilologo. — G. Stroppolatini, I versi negli 'Asolani' del

Bembo.
Le Mnrche I. 3: A. Vernarecci. I'na lettera di F^nelon. —

E. Spadolini. Di Cinzio Benincasa. — P. Provasi. Un
amico di Bernardino Baldi. — 4. G. Zaccagnini. l'no

scritto inedito di Bernardino Baldi.
Memorie della R. Accademia di Modena. Serie III vol. 2:

F. Horsari. A proposito di una lettera di Ugo Foscolo
(\0. (»ct. \t<V2>.

Miscellanea storica della Valdelsa IX. 2: X. Tarchiani.
Un idiltio rnsticale c altre rime di Baccio del Bene. — V.
Marchcsini. Ricordi storici poggibonsesi. — L. Mani-
cardi e A. F. Jlassera. Le dieci ballate del 'Decameron'.

Natura ed arte 1901. 11: U. Marangoni. La poesia dia-

lettale picmontese.

Piceolo archivio storico dell' antieo marchesato di Sa-
luzzo I. 1 — 2: 1>. Chiattone. 1 due codici mss. della 'Fran-
ccsca da Riniini' di Silvio Pellico esistenti in casa Cavazza
a Salnzzo ed i loro annotat ori. — ('. Moschetti. Un affresco

del principio del sec. XV e una lauda Sacra. — (i. Flechia,
Manipoletto di etimologie saluzzesi.

Rassegna nazionale 1. Juni: A. Bertoldi. II Tommaseo e

il Vienssenx. — A. t'ervesato. La satira del 'Giorno'. —
Ui. Juli: G. Visconti-Venosta, Poeti dialettali milanesi:
G. Porta e i suoi precedessori. — A. Schanzer. II Leo-
pardi in Inghilterra. — 118: P. Molmenti. Gli anticbi usi

nuziali del Veneto. — G. Arias. I campioni nudi ed nnti
(ZU Inf. XVI I.

Rendieonti della R. Accademia dei Lincei. Serie V. X.
1—2: <i. F. (iamurrini. I'i alcuni versi volgari attribuiti

a S. Francesco. — 3—4: O. Tommasini. Wolfgang Goethe
e Xiccoli) Machiavelli. — V. Crescini. Di un 'eonseill' male
attribuito a Raimbaut de Vaqneiras.

Rendieonti del R. Istitato lonibnrdo XXXIV. G: M.
Scberillo. Dante uomo di oorte. - 10: Ders.. II nome
della Beatrice amata da Dante.

Rirista abruzzese XVI..'): M. Romano, I 'Tumulorum libri'

di G. Pontano e la poesia sepolcrale. — L. Galante. Al-
cuni contrasti delle stagioni e dei mesi.

Rivista d' Italia IV. ö: B. Zumbini. Gli idilli del Leopardi.
— G. Mestica. .\lle falde del Vcsuvio. — .luni: P. Pe-
trocchi. Del niimero nel poema dantesco. — C. Torta.
Alcuni sonetti politici inediti di (i. Prati. — .luli: F. Tocco.
Polemiche dantesche: Kraus e (Jrauert. — A. Schanzer.
Inrtussi italiaui nella lettcratura inglese: Sir Philip Sidney.
— A. Zenatti, Trionfo d' amore ed altre allegorie di Fran-
cesco da Barberino. — G. Mestica. II primo ritratto di
(i. Leopardi.

Revista critica de historia y literatnra VI. 4. 5: E. Mele.
Poesie di Luis de Gongora. i due .Vrgensolas e altri.

Neu erschienene Bücher.

Analecta hvmnica medii aevi. Hrs?. v. C. Blume und
G. JI. Dreves. XXXVII. gr. 8» Leipzig. O. R. Reisland.

51. 9. [XXX VII. Seqnentiae ineditae. Liturgische Prosen
des Mittelalters aus Handschriften u. Frühdrucken. 5. Folee.

hrsg. V. C. Blume. 304 S. M. 9.]

Beiträge, hymnologische. Quellen u. Forschgn. zur Geschicliti

der latein. Hymnendichtung. Im Anschlüsse an ihre Ana-
lecta hvmnica. hrss. v. 0. Blume u. G. M. Dreves. 2. Bd.

gr. 8°.
" Leipzig. iV. R. Reisland. M. 10. [2. Blume, r.

Repertorium repertorii. Kritischer Wegweiser durch 1'. t Iv -

valier's Repertorium hymnologicum. Alphabetisches Register

falscher, mangelhafter od. irreleit. Hymnenanfänge u. Nach-
weise, m. Erörtere, üb. Plan u. Methode des Kepertoriums
hrsg. 31.T S. JI. lO.]

Jespersen. Gtto. Sprogundervisning. Kobenhavn. Det Schu-

botheske Forlag. VI." 186 S. 8».

Mauthner. Fr., Beiträge zu einer Kritik der Sprache. IL Bd.

Zur Sprachwissenschaft. 752 S. 8". Stuttgart, Cotta.

Bnurman. L'lr.. Erläuterungen und .\ufsätze zur Einführung
in Goethes Faust für Lehrer und den Gebildeten. Leipzig.

Renger. 8«. M. 1.50.

Carolina. Die. und ihre Vorgängerinnen, n. Die Bamberg.
Halsgerichtsordnung Constitutio Criminalis Bambergensis
unter Heranziehung der revidierten Fassung von 1580 sowie

der Brandenburgischen Halsgerichtsordnung zusammen mit

dem sog. Correctorinm. einer romanistischen Glosse und einer

Probe der niederdeutschen Übersetzuns. Kritisch hrsg. v.

Dr. .los. Kohler und Dr. Phil. Willy' Scheel. Mit vielen

Abbildungen, gr. 8°. Halle. Waisenhaus. M. 8.

Ehrhard. Aug.. Franz Grillparzer. sein Leben u. seine Werke.
Deutsche Aussrabe von Moritz Xecker. Mit Portraits und
Faksm. München. C. H. Beck. 544 S. 8». M. 6.50.

Germanistische Handbibliothek. IL Band. Kudrun.
Hrsg. u. erklärt von Ernst Martin. 2. durchgesehene Aufl.

M. 6. — VII. Bd.. 2. Teil: Die Lieder der Edda. Hrsg. u.

. erklärt von B. Sijmons und H. Gering. Text. I. Bd. Hrsg.
von B. Sijmons. "iL Teil: Heldenliede'r (Bog. 15—31\ gr. 8".

M. 5.60. — VII. Bd.. 4. Teil. IL Bd: Vollständiges Wilrter-

buch zu den Liedern der Edda von H. Gering. I. Abtlng:
A—K. Sp. 1—582. gr. 8». 51. 7. Halle. Waisenhans.

(Treulich. ().. Platens Literatur- Komödien. Eine litterar-

I

histor. Untersuchung, gr. 8". 132 S. Bern. Schmid & Francke.
In Komm. M. 2.50.

Halter. E.. Die alemannische Mundart Hagenau-Strassburg.
Formenlehre. Sprachproben. Wörterverzeichnis. Lex.-S". 207
autogr. S. Strassburg, Ed. Halter. M. 6.

HoffnTann. H.. Die Lautwissenschaft (Phonetik) u. ihre Ver-

wendung beim muttersprachlichen Unterrichte in der Schule,

gr. 8°. VIII. 120 S. m. 22 Abbildgn. Breslau. Hirt. M. 2.

Literaturdenkmale. Deutsche, des 18. und 19. .Ths. Neue
Folge. Berlin. B. Behr. [Xo. .55— .57: Brentano. Clemens.

j
Valeria oder Vaterlist. Ein Lustspiel in fünf .Aufzügen.

(Die Bühnenbearbeitung des 'Ponce de Leon'.) Hrsg. von
Reinh. Steig. M. 1.80.]

Schneider. Ferd. .Tos.. .Tean Pauls Altersdichtnng 'Fibel und
Komet'. Ein Beitrag zur litterarhistorischen Würdigung des

Dichters. Berlin. B. Behr. gr. 8«. XII. 258 S. M. 6.

Seiling. Max. Goethe u. der Okkultismus. Leipzig. Mutze.
64 S. gr. 8». M. 1.20.

Tristan und Isolde. Von Gottfr. v. Strassburg. Xeu be-

arbeitet von Wilh. Hertz. .3. Aufl. 574 S. 8". Jlit Um-
schlagzeichnung von H. A. Graf Harrach. Stuttgart. Cotta.

M. 6.5Ü.

Wunderlich. Herrn.. Der deutsche Satzbau. 2. vollständig

umgearbeitete Aufl. 2. Bd. Stuttgart. Cotta. 456 S. M. 9.

Boswell. J.. Life of Samuel .Tohnson, L. L. D. Edited by
A. Birrell. 6 vols. Vol. I. London. Constable & Co. 6 sh.

Hartenstein. 0., Studien z. Hornsage. Heidelberg, C. Winter.
.M. 3 60.

H o 1 1 e c k -W e i t h ni a n n . F.. Zur (Juellenfrage v. Shakespeares
'Jluch ado about nothing'. Heidelberg, C. Winter. M. 2.40

Homann. W.. Henry Fielding als Humorist. 92 S. 8". Mar-
burger Diss.

Hörn. \V.. Beiträge zur Geschichte der englischen Guttural-
laute. Diss. gr. 8». VIII, 98 S. Berlin. Wilhelm (ironau.

M. 2.80.
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Mnret- Sanders, Englisches Wörterbuch II, 24: Wacher

—

Zymotechnikum. (Mit dieser Lieferung ist das schöne Werk
abgeschlossen).

Pughe. F. H., Bj'ron u. Wordsworth, ihre Stellung zu einander
und ihre Bedeutung als Dichter und Denker. Heidelberg,
('. Winter. M. 4.

Schofield, Will. Henry, t'haucer's Franklin's Tale. [Reprin-
ted from the Publications of the Modern Language Asso-
ciation of America. Vol. XVI, No. 3]. Baltimore. S. 405

—

449. S".

Snell, F. J., Age of Chaucer. 1346-1400. AVith an Intro-
duction by ,J. W. Haies. (Handbooks of English Literature.)
London, (r. Bell & Sons. 8°. XLVIII, 242 S. 3 sh. 6 d.

Arnould, L., Racan en Touraine. In-8 ä 2 col. 24 p. avec
grav. Paris, imp. Feron-Vrau. 1901. [Extrait du Mois litte-

raire et pittoresque],

Bolognini, G. e A., (t. L. Patuzzi, Piccolo dizionario vero-
nese italiano. Verona, Franchini. L. 2.

Brognoligo, G., Un nuovo documento poetico volgare del

Dugentü. Fermo, Bacher,
(^asini, Tom., II canzoniere Laurenziano-Rediano 9. Bologna,
Romagnoli-Dair Acqua. 8°. XV, 383 S. Colezzione di opere
inedite o rare. L. 9.

Clavelier, G,, Essai sur l'orthographe de la langue d'oc. In-8,

30 p. Toulouse, lib. Privat. "1901. [Extrait" de la Revue
des Pyrenees (t. 13).]

Colagros so, F., S. Bettinelli e il teatro gesnitico. 2» ed.

corretta e accresciuta. Firenze, Sansoni. L. 1.40.

Crescini, Vinc, Rambaldo di Vaqueiras a Baldovino Impera-
tore. Venezia, tip. Ferrari. 49 S. 8°. S. A. aus Atti del

R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 1900—1901.
Tomo LX, Purte 2.

DeJob, Gh., Le type de l'Allemand chez les classiques Italiens.

Bordeaux, Feret & F.

Enneccerus, M. , Versbau und gesanglicher Vortrag des
ältesten französischen Liedes. Ein Beitrag zur Lehre vom
rhythmischen Verse. Mit den Handschriftenbildern der Eulalia-

lieder und des Ludwigsliedes. Frankfurt a. M., F. Enneccerus.
121 S. gr. 8°.

Federzoni, G., La poesia degli occhi da Guido Guinizelli a
Dante. Bologna, Zanichelli 1901.

Folengo, T., L' Agiomachia edita con introduzione e note
dal prof. A. Rafanelli. IV. Passio sancti Anastasii monachi.
Pistoia, Flori.

Furnari, L., La questione della lingua da Dante al Manzoni.
Saggio storico critico. Beggio di Calabria 1901.

Galzigna, G. A., Fino a che punto i commcdiografi del rinas-

cimento abbiano imitato Plauto e Terenzo. IL Progr. Capo-
distria.

Gröber, G., Altfranz. Glossen. S.-A. aus Strassburger Fest-
schrift z. XLVI. Philogenversammlung. Strassburg, Triibner.

S. .39-48.

Hauvette, H. , Une confession de Boccace. 'II Corbaccio'.

Bordeaux, Feret et F. liWl.
— — . Becherches sur le 'De casibus virorum illustrium' de

Boccace. Paris, Alcan.

Höffding, H., Rousseau. Klassiker der Philosophie. Bd. 4.

2. AuH: Stuttgart, Frommann. löO S. 8». M. 1.7.5.

Kühler, A., Berg- und Flurnamen der Gemeinde Chamonix,
gesammelt und erklärt. Ein Beitrag zur Kenntnis des

Frankoprovenzalischen. Progr. Münnerstadt. .54 S. 8".

Lo Castro, B. G,, Ricostruzione della 'valle inferna'. Catania,
Giannotta. 1901.

Maddalena, E., (ioldoni e Nota (a proposito di duc famiglie

esemplari). Estratto dalla Rivista pol. e Ictter. Luglio 1901.

Roma 10 S. 8».

Mauro, E., Un umorista del Seicento: V. Braca salernitajio

:

la vita c gli scritti. Salcrno, tip. Nazionale. L. 5.

Milano, A. A.. Le tragedic di G. B. Giraldi nobile ferrarese.

Cagliari, tipo-litogr. commerciale. 123 S. 8". L. 3.

Montaigne, Ausgewählte Essais. Aus dem Französischen
übersetzt von HImil Kühn. V. Band. [Inhalt: Apologie des
Raimundus Scbuiidus oder Demutsphilosophie und Hoch-
mutsphilosophie.] (ir. 8". Strassburg, J. H. Ed. llcitz. VIII
n. 362 S. Eleg. gebunden. M. 5.

N e r u c c i , Rod., Racconti popolari pistoiesi in vernacolo Pistoiese.
Pistoia, tip. Niccolai. Libreria Rod. Ncrucci. 8°. 163 S.

Neue, F., Formenlehre der lateinischen Sprache. 1. Bd. Das
Substantivum. 3. Aufl. v. C. Wagener, gr. 8". VI, 1019 S.
Leipzig, Reisland. M. 32.

Noter, R. de, Dictionnaire fraurais-argot et des loeutions
comiques. Petit in-16 ä 2 col., 119 p. avec illustrations d'A.
Vignola. Paris, lihr. M^ricant. (S. M.) cent. 50.

Osimo, V., Costanzo Landi, gentiluomo e letterato piacentino
del sec. XVI. Venezia, Visentini. 8°.

, Gli scritti letterari di C. Cattaneo. Milano - Palermo.
Sandron. 8". 40 S.

Pellizzaro, Giamb., La commedia del sec. XVI e la novel-
listica anteriore e contemporanea in Italia. Vicenza, tip.

Raschi. 201 S. 8°. L. 2.

Porena, M., II sentimento della natura e il 'Saul' dell' Alfieri.

Napoli, Uetken & Rocholl.

, L' unitä estetica della tragedia alfieriana. Napoli, Tessi-
tore & F. 8°.

Provenzal, D., Quando furono scritte le Satire di L. Adimari.
Rocca S. Casciano, Cappelli. 1901.

Rime, Le, di Terino da Casielfiorentino rimatore del sec. XIII,
per cura di Armando Ferrari. Castelfiorentino 1901. Baccolta
di studi e testi valdelsiani.

Salvioni, C, Notereile di toponomastica Lombarda. Serie 4.

— Bellinzona. Estr. dal BoUettino storico della Svizzera
Italiana. N.7-9. Luglio-Sett. 1901. Vol. XXIII, p. 77-96.

Salza, A., Sui frammenti del 'Rinaldo Ardito' di L. Ariosto.
Indagini preliminari. Melti, Liccione.

Sauborn, Franc. Fenton, Abnut Dante and hisbeloved Florence
San Francisco, Witaker. 1901.

Verrua, P., Studio sul poema 'Lo inuamoramento di Lanci-
lotto e di Ginevra' di Nicolii degli Agostini. Firenze, Ducci.
93 S. 8°. 1901.

Literarische Mitteilungen, Personal-
n a c lir i c h t e n etc.

Im Verlage von M. Niemeyer in Halle wird erscheinen
Sammlung kurzer Lehrbücher der Romanischen
Sprachen und Literaturen, Dieselbe soll bringen: I. Hand-
bücher (Sprache und Literatur). 1. Einleitung in das Studium
der romanischen Philologie. 2. Handbuch der rumänischen
Sprache und Literatur. 3. Handbuch der rhätoromanischen
Sprache und Literatur. 4. Handbuch der altprovenzalischen
Sprache und Literatur. 5. Handbuch der neuprovenzalischen
Sprache und Literatur. 6. Handbuch der portugiesischen
Sprache und Literatur. 7. Handbuch der spanischen Sprache
und Literatur, II. Grammatische Hilfsmittel. I. Grammatik
des Vulgärlatein. 2. Einführung in das Studium der alt-
französischen Sprache (v. K. Voretzsch; bereits erschienen).
3. Kurzgcfasste Laut- und Formenlehre des Altfranzösischen.
4. Syntax des Altfranzösischen. 5, Italienische Grammatik auf
historischer (Grundlage. 6. Eventuell: Spanische (irammatik
auf historischer (irundlage. III. Literarische- Hilfsmittel. 1.

Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur. 2.

Bibliographie der französischen Literatur. 3. Einführung in
das Studium der älteren italienischen Literatur bis gegen Ende
des 1.5. .lahrhs. 4. Einführung in das Studium der neueren
italienischen Literatur (seit Lorenzo de' Medici). 5. Eventuell:
Einführung in das Studium der spanischen Literatur.

Der ord. Professor der romanischen Philologie an der
Universität Bern, Dr. Emil Freymond, folgt einem Ruf an
die deutsche Universität in Prag.

Dr. J. .Tcanjaquet wurde zum Professor der vgl. Gram-
matik der romanischen Sprachen an der Akademie in Neuen-
burg ernannt.

Die .luliablieferung des Sprachatlas des Deutschen Reichs
(vgl. liWl, Sp. 142) umfasst die Wörter: du [Satz 16l) sw. r.v

[Satz Kl] sw, Geschichte nw no, kochen nw no. Kuchen nw no,
um [Satz 11] no, [zujnVcA- no, — Gesamtzahl der fertigen
Karten 580.

Marburg, Dr. Wenkcr.
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Preis für dreigespaltene
Petitzeile 2ä Pfennige. Literai-is'che Anzeis^en. Beila§:eg:ebühren nach

umfang M. 12, 15 o. 18.

J. (i). Sottg'jdic ^iidiliaiiDliiiia Jiüdifolncr i^i. ui. 1). jj. gtuttgart u. Ü3cdin.

Soeben ericf)ienenl

btivgeftcßt non

Dr. pfjmann ^unöfilid^.

^«jcite, »olTpnbtg umgcarßcitctc Jluffagc.

3wcitcr ii^aiib.

$rei§ gebeftet 9 i/hirf.

®er öortiegeiibe 33anb, mit bem bnä febr beifätlia aufgenommene SBerf feinen
StbfcfiluB finbet, enthält eine ®ar[te[Iung beS Komcnö uni) ^JironomenS, lomic einen
Ucberblicf über bie SJJartifeln; bman fciUieBt fid) ein forgfältig ausgearbeitetes Jiegifter
für beibe Sänbe.

3)er erfte, in biefem grübjaör erfdiiencne, Sanb bebnnbelt bal SJeibuni in
ntlen feinen Sfäiebungen unb foftet ebenfalls 9 OKart.

STa? 2Bert loirb für aüc biejenigen, bie tiefer in Xai Söcfen be§ Spracfilebens cin=
bringen inollen, cor allen Singen für alle Sei) t er ber beutfdien Sprai^e bon
großem SJugen fein.

ä*~ 3tt ßcjießfit bur(^ bie mciften fSui^ßanbrungcn. '^ß

Soeben erschien:

Jahresbericht
über

die EpseheinuDgen aufdem Gebiete

der

Germanischen Philologie.

Herausgegeben

von der Gesellschaft für
deutsche Philologie in Berlin.

XXII. Jahrgang. 1900. I. Abteilung.

Preis des Jahrgangs M. 9.—

.

Die Jahrgänge IV—XV sind im Wege
des Buclihandels zn dem ermässigten

Preise von M. 5.50. für den einzelnen

Jahrgang und von M. 60.— für sämmt-
liche 12 Jahrgänge aus dem unterzeich-

neten Verlage zu beziehen. (Jahrgang

1—3 erschienen im Verlage von S. Cal-

vary & Co., Berlin.)

Leipzig. 0. R. Reisland.

Verlag von 0. R. EEISLMD in Leipzig.

SaiptoFiiiii liistoriae Aiigiistae Lexicoii

von

Professor Dr. K. Lessing,

Subskriptions-Preis für die erschienenen Hefte 1. 2. 3 (ä 5 Bogen.
Lex.-S') ä M. 3.60.

Das ganze Werk wird in 8 oder hiichstens 9 Heften voll-
ständig erscheinen. Das Manuskript liegt fertig vor. sodass
die Durchführung des Unternehmens und schnelle Herstellung
desselben gesichert sind.

Allen Subskribenten wird das vollständige Werk für
höchstens M. 36.— geliefert.

.Y.ß. Die Hefte 1. 2. 3, wetclic ä M. 3.60. kostoi. ent-
halten nur je 5 Bogen, nicht, ivie durch einen Satzfehler
falsch angezeigt, 6 Bogen.

Verlag von 0. R. REISLAND in Leipzig.

Soeben erschien

:

(Laut- und Formenlehre).
Von

Dr. Eduard Schwan.
Neu bearbeitet

von

Dr. Dietrich Behrens,
Professor an der Universität Giessen.

Pünite Auflag-e.

18 Bogen, gr. 8". M. 5.40, geb. M. 6.20.

Verlag von. Q. R. Reislarid in Leipzig.

Kleine Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen.
\ on \V i 1 h e 1 in Victor.
Zweite Auflage.

Der vierten Anflage der Original-.\usgabe entsprechend. Mit 21 Figuren. VllI u. 132 S. 8». Brosch. M. 2.40; kart. M. 2.60.

Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Langenscheidt'schen Verlag.sbnchhandlnng
(Prof. G. Langenscheidt) in Berlin, betretfend das Mnret-Sanders'sche encyklopädische \\ örter-
bnch der englisclien und deutschen Sprache bei, worauf wir besonders autnierksam machen, sowie

eine Beilage von Chr. Herrn. Tanchnitz in Leipzig.

Verantwortlicher Redakteur.Prof. Dr. Fritz Neu mann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto 's Hof-Bnchdruckcrei in Darmstadt.

Ausgegeben am 11. November 1901.
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XXII. Jahrgang. Xr. 12. I)«'zeiiihor, 11101.

"Weise, Syntax der Altenborger Mundart (Be-'Akerblom. nord. forokväden öfrersatta (Gol-
h a g h e l>. t h e r).

T e Winkel, De Xoordnederlandsche Tongvallen ' B r o t a n e k . ümera. über das Leben u. die Dich-
iHorn». tungeil A. Montgonieries iKaluzat.

Botermans, Die bystorie van die seuen wijse |tiattin?er. Die Lyrik Lydgates i K a ] a z a^
mannen van Romen ; herdruk naar bet eenigi Riese, Unters, über die Überlieferung der Enfanees
bekende ex der ed. 14^9 iG o 1 t h e ri.

|

Vivien iC 1 o e 1 1 ai.

Botermans, Die bystorie van die seuen vijse i C h e t o 1 o t , Wie bat Chateaubriand in seinen
mannen van Romen: Acad. proefschrift tO o 1 - späteren Werken seine früht^ren benutzt?
then. 'M a b r e n h o 1 t z>.

Pappritz, Wanderungen durch Fr.inkreich
iVoretzsehi.

Appel, Die Triumphe Fr. Petrarcas (Wieset.
Cian, Cu medaglione del rinascimenio (Wiese).
Cian, Per la lettura (Wiese).
Bibliographie.
Personalnachrichten.

OscarWeise, Syntax der Altenburger Mundart. Leipzig,

Breitkopf u. Härtel 19iJ<). 164 S. 8". ((irammatiken deutscher
Mundarten. Bd. VI}.

Wfise hat in höchst verdienstlicher Weise einen

sehr reichen Stoff zusammengetragen ; er bietet die erste

abgeschlossene Gesamt - Dar. telinng einer mundartlichen

Syntax. Und er hat sich nicht begnügt, das Jlaterial

aus der ihm zunächst stehenden Mundart zu sammeln

;

er weist auch vielfach auf verwandte oder abweichende

Ersclieinungen anderer Gebiete hin ; dazu habe ich zu

bemeiken, dass von eiiieiii in .Suddeiitsi.hlaud „hiiuHgen''

Gebrauch, derselbe für er einzusetzen (§ 101, 3), mir

nichts bekannt ist.

Mit Weise's Art, das einzelne zu beobachten und

zu beschreiben, bin ich im allgemeinen einverstanden.

Bisweilen möchte man genauere Angaben, wo ein ,oft",

ein , selten" und dergl. steht; so würde ich z. B. si hr

gerne wissen, ob der Ersatz von Substantiven wie Ver-

fasser, Erbauer, Begründer regelmässig eintritt oder

nicht (vgl. Beihefte zur Zs. des Allg. D. Sprachvereins,

XVII XVIII, 222), bezw. in welchem Umfang (vgl. Weise

§ 173, Anm. 2). Gelegentlich scheint mir der Kreis

des Vorkommens einer Ausdi'ucksweise nicht deutlich ge-

nug umschrieben: sollten .\U8drucke wie auf Reyiimntü

Unkosten, auf Reichs Unkosten, um einer Kleinigkeit

tüillen, der Reputation halber (§ 44) wirklich einer

lebendigen unbeeinflussten Volkssprache angehören oder

jemals angehört haben? Das Gleiche gilt von dem Satz:

„das spottet aller Beschreibung' (§ 46, 21). § 8, 1

heisst es uny^eschickt : „Gattungsbegriffe werden ab-

weichend vom Hochdeutsch n gewöhnlich in die Mehr-

zahl gerückt, selten mit dem unb stimmten Artikel im

Singalar gelassen, z. B. Kirschen sind süss = die Kirsche

ist süss." Gemeint ist: eine Mehrheit von Einzelwesen

wird gewöhnlich durrh die Form des Plurals ausge-

drückt, selten durch die der Einzahl. — Für den Satz,

dass die weiblichen Personenbezeichnnngen auf -in nicht

gern im Plural erscheinen (^ 8, b) ist es wohl ein

schlechter Beleg, dass man nicht sage: die Königinnen
von Spanien und von England, denn ich vermute stark,

dass man auch meist nicht sagt: die Könige von Buiern
und von Würtemberg. — In ihr seid einander teert

soll einander dem Sprachgefühl jetzt als Dativ erscfaeiDen

(^ 46, 1): ich und andere von mir Befragte empfinden

es zweifellos als Accnsativ. — Der Satz: „die übrigen

Piäpositionen, die im Nhd. den Genitiv verlangen, werden
entweder gemieden oder durch andere eretzt (§ 52, 2)"

erinnert mich an die Vorrede eines theologischen Werkes,
in der es heisst: „Fremdwörter liabe ich vermieden oder

durch deutsche ersetzt". Inwiefern in dem Satz „er

setzt seine Mütze auf" das Possessiv innerlicher, sub-

jektiver sein soll, als das Demonstrativ: „er setzt die

Mütze auf", vermag ich nicht nachzufühlen (§ 95).

yVen bist 'n du {= wer bist du?) erhält keinen Dativ,

sondern den Accnsativ (§ 54) , vgl. u-enn ich dich
irrire. Uebrigens würde diese Erscheinung in einem Ab-
schnitt über die Congruenz zu behandeln sein ; hier steht

sie unter „Dativ als entfernteres Objekt*.

Es ist überhaupt ein Mangel, den freilich Weise mit

.Anderen teilt, dass er keinen besonderen Abschnitt über

Congruenz hat, sondern das Meiste unter dem Numerus
behandelt. .Auch sonst steht manches an Stelleu, wo es

niemand suchen wird.

Dass wiissGott für das weiss Gott steht (§ 112),

hat nichts mit dem fehlenden Artikel zu thun ; unter dem
objektiven Genitiv ersclieinen die Ausdrücke wie ein Korb
Voll Af/i/ef, roll HoU {% 46); das sind erstens keine

objektiven Genitive, zweitens überhaupt keine Genitive;

es ist ganz schief, zu sagen, Holz werde nicht mehr
als Genitiv empfunden. Unlogisch sind Gliederungen wie

sie S. 34 u-id 40 stehen: „2. Dativ des Ortes, der Zeit,

der Art und Weise u. a. 3. Dativ bei Adjektiven, Ad-
verbien. Präpositionen n. a. (wobei auch dem Vater sein

Haus untergebracht wird!;". Oder: „1. Accnsativ ab-

hängig von Zeitwörtern oder Pluralen. 2. Accusativ der

Zeit, des Ortes, Masses".

Nicht zu billigen vermag ich die (irundlage, von

der Weise bei seiner Beurteilung und Anordnung aus-

geht. Wir müssen verlangen, dass die Beschreibung einer

sprachlichen Einheit ihren Massstab von dieser selbst

nehme, nicht von fremd her. Diese Forderung ist aller-

dings bis jetzt sehr selten erfüllt worden. Dass sie er-

füllbar ist, glaube ich in meiner .Sj'ntax des Heiland ge-

zeigt zu haben; ähnliche Bahnen hat Sütterlin in seiner

„ I )eutschen Sprache der Gegenwart" eingeschlagen. Weise

29
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geht vom Neubochdentschen aus; was in der Mundart
anders ist, wird nicht bloss als Abweichung dargestellt,

sondern es wird gesagt, dass gewisse Erscheinungen der

Schriftsprache ,.gemieden'', durch andere „ersetzt" wer-

den; „für die Klarheit des Wassers heisst es das klare

Wasser" (§ 52, 4): „oft geht man abweichend vom Nbd.

der abstrakten Ausdrucksweise aus dem Wege" (§ 10, 1),

in schlecht Wetter, ein ander Mal soll sogar Weg-
fall der Flexionsendung vorliegen (§ 65). Wer nicht

wirklich sachkundig ist, wird dadurch sehr leicht irre

geführt, und es werden nun ganz verschiedene Arten
von Erscheinungen vermischt. In vielen Fällen hat in

der That die Mundart etwas Früheres „ersetzt", zum
Beispiel in den Wendungen, die dem nhd. Genitiv gegen-

über stehen. In sehr vielen anderen aber ist die Mund-
art ursprünglicher als die Schriftsprache, hat die Uinge
niemals gekannt, die sie „ersetzt" oder „gemieden"

haben soll.

Ganz schlimm ist es, wenn die Erscheinungen in

die alten Kategorien der Schulgrammatik gepresst werden,

wo die Thatsachen mit ihnen im schärfsten Widersprucli

stehen. So heisst es : „Verwandt damit ist der Fall, wo
von einer das Ganze im partitiven Genitiv mit von ab-

hängt (§ 15, 5)". Oder: In Wendungen wie Honig die

Menge wird „der alte partitive Genitiv als Nominativ

empfunden" (§61). Riclitig wäre: „ist an Stelle eines

alten Genitivs der Nominativ getreten". § 75 ist vom
Ersatz der Steigernngsgrade, besonders des Superlativs,

die Rede. Und zwar des Superlativs im Sinne des sehr

hohen Grades eine Eigenschaft. Ein solcher Superlativ

ist dem Neuhochdeutschen fast gänzlich fremd und ist

dem älteren Deutscheu überhaupt unbekannt, soweit nicht

Einwirkung des Lateinischen vorliegt. Weise ist also

liier von einer ganz fremden Kategorie des Lateinischen

ausgegangen.

Gelegentlich hat sich Weise auch um die geschicht-

liche und psychologische Erklärung der Erscheinungen

verdient gemacht ; aber gerade hier rauss ich vielfach

widersprechen. Schweinebraten enthält in seinem ersten

Glied nicht den Plural von Schwein, sondern die laut-

liche Fortsetzung des mlid. Adjektivs swinin (§ 8, 4).

— der spannte aber (= gab Acht) soll entstanden sein

durch Ersparung von Aufmerksamkeit (§ 13, 1); dieses

Wort ist aber vermutlich der Mundart gänzlich fremd.

Ich möchte glauben, dass zunächst spannen steht für den

Bogen spannen und dann Uebertragung ins Geistige statt-

gefunden hat. Wenn es § 14, 2 heisst: „der Redende

spricht öfter von sich in der zweiten Person, indem er

sich gleichsam selbst anredet", so würde ich das Wort
gleichsam einfach streiclien. — Die Partikel enn bei der

Frage {wo hin ich enn ?), die Bech mit Recht aus denn

herleitet, soll aus ahd. eno nonne stammen (§ 35). Das

ist undenkbar, erstens weil jene ahd. Partikel im Mhd.

gar nicht belegt ist, zweitens und vor allem, weil eno

stets im Satzeingang steht, was enn gerade nicht thut.

Dass des und der in desgleichen und dergleichen

von gleich (mhd. geliche) abhängig sei und den ver-

glichenen Gegenstand bezeichne (§ 46, 1), wird auch

von Anderen angenommen, so von Heyne in seinem DW.
Irrtümlich aber beruft sich dieser auf Wigal. 135, 19:

gebnrt unde guotes rieh, des alles waren si gelich,

denn hier enthält des alles nicht die verglichene Grösse,

sondern es ist Genitiv der Relation. Die Erklärung ist

deshalb falsch, weil dabei die ganz feststellende Form
-gleichen, neben der kein -gleiche erscheint, unerklärt

bleibt. Vielmehr ist gleichen selber Genitiv nnd des
der Artikel dazu; das Wort stand ursprünglich bei der
Negation; ich sah nicht desgleichen hiess : ich habe
den Gleichen nicht gesehen. — Das Zeugs soll hervor-

gegangen sein aus Verbindungen wie was ist das für
Zeugs (§ 47, 2) ; aber woher kommt denn hier der
Genitiv? Die Sache ist ungefähr umgekehrt: nach was
Zeugs aus mhd. waz singes (partit. Genit.) ist das Zew/s
und dann weiterhin was für Zeugs gebildet. — Unnötige
Annahme einer Ellipse liegt vor, wenn in furchtbare
Geduld das Adjektiv viel unterdrückt sein soll, während
einfach furchtbar eine Bedeutung von sehr gross ange-
nommen hat (§ 69) ; in er macht Holz ist ebensowenig
ein prädicatives Adjektiv (klein) ausgefallen (§ 74, 3),

wie etw'a in Heu machen (= heuen). — Sehr unklare

Anschauungen verrät es , wenn (>? 47, 2) von Mass-
bestimmungen wie zwei Pfund Fleisch gesagt wird, sie

würden schon deshalb leicht für Nominative oder Accusa-

tive gehalten, „weil sie die Endung abgestreift haben"
;

vgl. meine Deutsche Sprache- S. 318. — cüles im Sinn

von immer soll aus Wendungen entstanden sein, wie das
sind alles traurige Kerls (§ 142, 1). Dabei fehlt es

aber an jeder Vermittelung der Bedeutung. Es ist längst

bekannt, dass alles {= immer) einem älteren adverbialen

Accusativ entspricht. — alle in Sinn von zu Ende hat

als Ausgangspunkt nicht bloss weibliche Substantive

(§ 142, 2), sondern es kann auch Pluralform aller drei

Geschlechter sein. — Der Ausdruck Heppalle (alte Ziege),

wofür Weise verschiedene unannehmbare Erklärungen
vorträgt (§ 277), ist meines Erachtens aufzufassen als

Hepp! alte/; das Tier tiägt den Anruf als Namen,
wie das Huhn im Hessischen Kambibele heisst, d. i. komm!
Hühnchen! — In Ach Gott! ist keinerlei Satzteil aus-

gelassen (§ 216), sondern es enthält einen Vokativ. —
Dass in er hat ihm schreiben heljen, er hat kommen
dürfen starke Participia gesehen werden, sollte heute

nicht mehr möglich sein (ij 291). — Wenn wirklich

toll nnd voll aus dunnevoll stammt (§ 229), so ist

doch das und nicht „eingefügt", sondern das e der Mund-
art ist als Entsprechung von und aufgefasst, wie sie ja

sonst oft vorliegt; und ist also „hyperhochdeutsch".

Es wäre sehr zu wünschen, dass die Arbeiten von
Weise und von Schiepeck zahlreiclie Nachfolge fänden

;

namentlich sollten wir nun Darstellungen aus nieder-

deutschem und oberdeutschem Gebiet erhalten, damit wir

ein Bild zu gewinnen vermögen von dem Grade der

Abweichungen, die in syntaktischer Hinsicht zwischen

den Mundarten bestehen.

Giessen. 0. Behaghel.

De Noordnederlandsche Tongvallen. Atlas van Taalkarten
met Text, nitge^even door bot kon. Xed. Aardrijkskundig
Genontschap, mct ondersteuning van de Alaatschappij der

Ned. Lettorkunde te Leiden en het Prov. Utrechtsch Gc-
nootschap van Künsten en Wetenschappen, cn bewerkt door
.1. te Winkel. Hoogleeraar te .-Amsterdam. Leiden, E. J. Brill.

1. Lieferung. [ISilS.] Gr. 8». 124 .S. und Karte.

In richtiger Erkenntnis der Bedeutung, die die

Mundartengeographie für die Sprachwissenschaft hat, hat

man sich neuerdings in verschiedenen Ländern gerüstet,

Dialektkarten und Dialektatlanten ins Leben zu rufen.

Wenktrs Sprachatlas des deutschen Reiches, dem für das

Schwäbische das Kartenwerk Fischers und für das

scliwäbisch-alemannische Grenzgebiet nun auch die eigen-

artige Karte Haags zur Seite getreten sind, schreitet

rüstig vorwärts. In Frankreich ist ein grosses Untei"-
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nehmen von Gillieron und Edmond im Entstehen begi'iffen.

Für England liat Ellis einen Anfang gemacht. Nun
treten auch die Niederlande mit der ersten Lieferung

eines lange vorbereiteten Sprachatlas hervor, der ein

bedeutendes Werk zu werden verspricht.

Ein halbes Jahrhundert reicht in den Niederlanden

das Verlangen nach einer Sprachkarte zurück. Im Jahre

1852 stellte die Maatschappij der Nederlandsche Letter-

knnde die Preisaufgabe, eine Sprachkarte des Nieder-

ländischen mit erläuterndem Text auszuarbeiten. Aber

das Ausschreiben hatte keinen Erfolg ; die Aufgabe war

für einen Einzelnen zu umfangreich, Vorarbeiten waren

nicht vorhanden. Da wurden denn 1857 von derselben

Gesellschaft im ganzen niederländischen Sprachgebiet

Fragebogen versandt, aber es gingen nur sieben Ant-

worten ein. Durch diesen Misserfolg entmutigt, stellte

man auf lange Zeit die Bemüliungen ein. Erst im Jahre

1873 tauchte der Plan wieder auf: auf H. Kern's Vor-

schlag auf einem Taal-en Letterkundig Congres wurde

eine Kommission eingesetzt, von deren Wirksamkeit man
jedoch nie etwas erfahren hat. Da wandte sich Kern
an die Aardrijkskundig Genootschap. Wiederum wurde
eine Kommission eingesetzt, und wiederum wurden Frage-

bogen versandt. Die Umfrage hatte bedeutend mehr
Erfolg als früher. Lange Zeit blieb der gesammelte

Spraclistoff unbenutzt liegen, erst 1891 wurde der Ver-

such einer Karte für einen Teil des Gebietes gewagt.

Nun wandte man sich an J. te Winkel. Er stellte den

Grundsatz auf, dass jeder Laut, jede grammatische oder

lexikalische Erscheinung für sich allein durch das ganze

Sprachgebiet verfolgt werden müsse. So trat an Stelle

der bis dahin geplanten Sprachkarte ein Sprach at las.

Das gesammelte Matei'ial stellte sich jedoch als unzu-

länglich heraus. Daher wurde 1895 ein neuer, ausführ-

licher Fragebogen versandt, der für die Zwecke des

Sprachatlas weit besser zugeschnitten war als der frühere.

209 Beantwortungen gingen ein. Aus dem dritten

Teil sämtlicher Gemeinden der ^Niederlande waren nun

Nachrichten vorlianpeii. Ergänzend trat diesen schrift-

lichen Mitteilungen eine Reihe von Veröffentlichungen

über die Mundarten zur Seite; hervorzuheben ist das

umfassende Dialecticon Winklers. Auch eine eigene Zeit-

schrift hatte sich inzwischen vorübergehend in den Dienst

der Dialektforschung gestellt, in neun Jahren hatte sie

es auf drei Bände gebracht.

J. te Winkel behandelt zunächst die Vokale. Von
den germanischen Vokalen geht er aus und widmet jedem
einzelnen eine Karte. Die Konsonanten werden sich

leichter in Gruppen darstellen lassen. Auch andere

grammatisciie wie auch lexikalische Erscheinungen sollen

nicht vernachlässigt werden. Alle einzelnen Karten sollen

schliesslich zu einer allgemeinen Dialektkarte zusammen-
gefasst werden. Die Grundlagen der Karten werden in

beigegebenen Textheften erläutert, die ausserdem Einzel-

heiten besprechen, die anf den Karten nicht berück-

sichtigt werden können.

r>ie vorliegende erste Lieferung gibt zunächst eine

Vorgeschichte des Werkes, die als kurze Geschichte der

niederländischen Dialektforschung überhaupt angesehen
werden kann. Abhandlung und Kaite gelten dem germ.

ä (nl. ü) in den niederländischen Dialekten. Die Karte
ist in grossem Massstab (64 54 cm.) vorzüglich ausge-

führt, die einzelnen (iebiete mit den verschiedenen Ent-

Bprechungen (d, eej, iee, ca. ae, a°, oa, ö) haben ver-

schiedene Farben. Wenn einmal die geographische Aus-

dehnung sämtlicher wichtigen Erscheinungen der nieder-

ländischen Mundarten auf so schönen und übersichtlichen

Karten dargestellt ist, können sich die Niederlande eines

hervorragenden Dialektwerks rühmen. Hoffen wir, dass

das mühevolle Unternehmen stetig fortschreitet und der

niederländischen Dialektforschung wie der Sprachwissen-

schaft überhaupt wertvolle Dienste leistet.

Gi essen. Wilhelm Hörn.

A. J. Blotermans, die hystorie Tan die seuen wijse
mannen van Romen. (her druk naar het eenig bekende
exemplaar der editio prinzeps 1479). Haarlera. De Erven
F. Bohn 1898.

A. J. Botermans, die hystorie van die seven wijse
mannen van Romen. acadeniisch proefschrift. Haarlem,
De Erven F. Bohn 1898. 8» 228 S.

1895 entdeckte K. Meyer auf der Göttinger Biblio-

thek den ältesten Druck der ndl. Übersetzung der 7 weisen

Meister, 1479 durch Gerart I;eeu zu Gouda in Holland.

Bisher galt der Harlemer Druck von 1480 für den
ältesten. Botermans liefert einen höchst originellen Nach-

druck der Incunabel, ganz im Stil des 15. Jahrb., indem
dazu auch Typen verwandt werden, die zwischen 1470 80
gegossen wurden und jetzt im Besitz von .Toh. Enschede
u. Sohn zu Harlera sich befinden. Auch das Papier ist

dem des Wiegendrucks genau nachgebildet. Da der

Nachdruck zeilengetreu ist und sich bis aufs kleinste,

auch in den Fehlern dem Urdruck anschliesst, so vertritt

er beinahe eine Facsimile-Ausgabe und ist als prächtiges

Denkmal aus der Zeit des altholländischen Buchdrucks
sehr willkommen. Die 6 Blätter, welche im Göttinger

Exemplar fehlen, ersetzt B. im Anhang durch die ent-

sprechenden Seiten des Harlemer Drucks von 1480, eben-

falls im alten Typendruck. Die kurze Einleitung ist in

der Schriftform des 15. .Jahrh. gegeben, so dass die

Gesamtausgabe durchaus stilvoll gehalten ist. Die wissen-

schaftliche Einleitung ist mit Recht in einer besonderen

Schrift gegeben, um den einheitlichen Gesamteindruck
der Erneuung der Incunabel nicht zu stören. Sie giebt

eine Übersicht über die Geschichte des Stoßes, eine

Bibliografie des ndl. Volksbuches und seiner Ausgaben,
eine Vergleicliung von Wildens Schauspiel (1566) mit

seiner Vorlage, eine genaue Liste über die sprachlichen

Eigenheiten der Ausgabe von 1479 im Vergleich mit

den späteren Drucken, ein Quellenverzeichnis zu den

7 Meistern. Botermans hat das Verdienst, Bearbeitungen

der 7 Meister wie vornehmlich das ndl. Volksbuch und
Wildens Schauspiel, die bisher über Gebühr vernach-

lässigt wurden, in den Vordergrund zu rücken und somit

die vergleichende Forschung über diesen Stoff zu er-

gänzen. Die ndl. Literaturgeschichte im besondern ist

für den Nachdruck ihm zu Dank verpflichtet.

Rostock. W. Golther.

Axel Akerblom, nordiska fornkväden öfrersatta:
I. de fcmton fiirsta sangerna of Wisfns carmina norrcena,
Lund 1899. Malmströms bnktryrkeri. 4", öti S,

Die Übersetzung ist unterhaltend und belehrend.

Derjenige, der das Isländische nicht als Muttersprache

beherrscht, gewinnt daraus leichter einen reinen künst-

lerischen Eindruck als aus den oft nur sehr mühsam
verständlichen Originalen. Und doch ist das Charak-
teristische nicht ins allgemeine verflüchtigt. Der Verf.

besitz^Äe nötige philologische Schulung, um die Ori-

©'"^^^fi'»' z" verstehen, und er verfügt über die er-

forderliche Spiachgewandtheit, um sie in gefälliger
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Fassung nachzubilden. Der Text der Carmina Xorroena

ist zunächst genau durchgesehen und nachgeb-issert,

worüber im einzelnen Rechenschaft abgelegt wird. Jedes

Gedicht erscheint in doppelter Form, etwas freier und

metrisch, wobei Stäbe und Reime genau beibelialten sind

und nur in der Anzahl der Senkungen die rhytlimischen

Forderungen des Neuschwedischen mit Reclit selbständig

und ungebunden zur Geltung kommen, und prosaisrli,

wo die Übertragung wörtlich dem Original folgt. Mit

Geschick sind die nötigen Erklärungen aufs kürzeste

eingeflochten. So ist die Schrift zugleich ein hübscher

und angenehm lesbarer Kommentar zu den Carmina

Xorroena. Die Freiheiten der metrischen Wiedergabe

werden stets durch die unten stehende prosaische be-

aufsichtigt und gehörig eingeschränkt.

Rostock. W. Gel t her.

Radolf Brotanek, Uiitersuchnnsen über das Leben
und die Dichtungen Alexander Montgoraeries. (Wiener

Beitrage zur englischen Philoloaio. Ht-ft 111). Wien und
Leipzig. Wilhelm Braumüller 1.S96. VIII + 161 S. 8°.

Als Vorarbeit für ein grösseres Werk, in dem der

Verfasser ,.das Eindringen des englischen Elementes in

die [schottische] Sprache und Literatur [des 16. Jahrb.]

zu verfolgen, den Zusammenhang der Literatur mit den

vielfach geänderten Lebensbedingungen des schottischen

Volkes und mit der wecliselvollen politischen Gesehichte

aufzudecken . . . und die weit verstreuten Werke der

kleineren Dichter jener Zeit zu sammeln" beabsichtigt,

bietet uns Brotanek in vorliegendem Buche eine in-

teressante Studie über den bedeutendsten schottischen

Dichter jener Zeit, Alexander Montgomerie.

Die Lebensverhältnisse Montgomeries sind vielfach

in Dunkel gehülll. Der Verfasser hat sich aber in dem
ersten Kapitel, „Das Leben Alexander Montgomeries"

(S. 1—37) redlich bemüht, in die sich mehrfach wider-

sprechenden Angaben Klarheit hineinzubringen und ans

den spärlichen urkundlichen Xotizen einen Lebensabiiss

des Dichters zu entwerfen. Wenn auch noch nicht jeder

Zweifel gehoben ist, so werden wir doch seinen Resul-

taten, die weit über die seiner Vorganger Cranstoun und

Hoffraann hinausgehen, im allgemeinen zustimmen müssen.

Brotanek hat ferner den Versuch gemaclit, das Charakter-

bild des Dichters aus den in seinen Gedichten enthalte-

nen Andeutungen zu vervollständigen und den Dichter-

ruhm Montgomeries durch die späteren Jahrhunderte bis

auf die Gegenwart hin zu verfolgen. Interessant ist

auch ein Vergleich zwischen Montgomerie und Dunbar

(S. 23 f.).

In dem zweiten Kapitel, „Überlieferung der Werke
Montgomeries" (S. 38— 71) führt Brotanek die Hand-

schriften und alten Drucke auf, in denen die grösseren

und kleineren Gedichte Montgomeries überliefert sind,

bei letzteren zugleich die Frage ihrer Echtheit erörternd.

Hierbei hat er manche Handschriften und alte Drucke

namhaft gemacht , die dem letzten Herausgeber der

Werke Montgom ries, Cranstoun (Scottish Text Society

1887) unbekannt geblieben sind, so z. B. das einzige

Manuscript des Fhjtinye; auch hat er die Frage nach

der Echtheit mancher kleineren Gedichte richtiger be-

urteilt als Cranstoun. Sehr erwünscht käme eine von

Brotanek (s. S. 39) geplante kritische Ausgabe des be-

kanntesten und beliebtesten unter Montgomeries Ge-

dichten, The Cherrie and the Slae, da der Text des-

selben in den späteren Ausgaben vielfach entstellt wurde

und auch bei Cranstoun niciit zuverlässig genug ist.

In Kapitel III (S. 72— 86) geht der Verfasser auf

die „Dichtungsgattungen", welche Montgomerie gepflegt

hat, näher ein und hebt die „Stilmittel" hervor, die

er dem Geschmack seiner Zeit entsprechend zur Aus-

schmückung der poetischen Diktion verwertet hat.

Kapitel IV, „Gedankengehalt und Quellen der ein-

zelnen Dichtungen"' (S. 83— 135) bildet den interessan-

testen und wertvollsten Abschnitt des Buches. Der Ver-

fasser macht uns hier zunächst mit dem Inhalt der ein-

zelnen Gedichte bekannt und sucht iliien inneren Wert
festzustellen. Seine Beurteilung von 'Ihe Clierrie und
the Slie ist wiederum nüchterner, ruhiger und zutreffen-

der als die übersch • angliche Lobpreisung Cranstouns.

Brotanek betrachtet aber die Dichtungen Montgomeries

nicht für sich allein, sondern in engem Zusammenhange
mit der übrigen schottischen und englischen Literatur

des 15. und 16. Jahrh. Er geht den ersten Anfängen

und Quellen der von Montgomerie gepflegten Dichtungs-

gattungen (.Allegorie, Streitgedicht etc.) nach und sucht

die einzelnen Motive und Bilder in ihrem ersten Auf-

treten in der englischen oder schottischen Dichtung fest-

zustellen oder ihre Herkunft aus der französischen oder

italienischen oder lateinischen Poesie nachzuweisen.

Der letzte Abschnitt, Kapitel V(S. 136— 156) ist einer

Untersuchung über „Die allitterierende Langzeile bei Mont-

gomerie" gewidmet, was um so dankenswerter ist, als M.

wohl der letzte Dichter war, der dieses alte Versmass

in ziemlich reiner Gestalt zur Anwendung brachte. In

der Beurteilung des rhythmischen Baues der Verse hat

sich Brotanek an die Aufsätze von Luick (Anglia XI.

XIl) angeschlossen, der sie zweihebig misst. Es wäre

interessant, den Bau des Allitterationsverses bei Mont-

gomery auch von dem gegenteiligen Standpunkte Traut-

manns (An/.lia XVIII) aus näher zu untersuchen. Ich

sehe keine Schwierigkeit, auch die Verse Montgomeries

mit vier Hebungen in der ersten, drei in der zweiten

Halbzeile zu lesen, zumal die ausserordentlich gehäufte

Allitteration, z. B. in dem viel citierten Verse (Flytinge

V. 476):

Si/ne fetcht food for to feid it, foorth fra the Phorie
geradezu darauf hindrängt.

Brotanek hat in dem vorliegenden Buche einen

äusserst schätzenswerten Beitrag zur Erkenntnis der

literarischen Zustände Schottlands am Ausgang des 16.

Jahrh. geliefert, und es ist zu wünschen, dass es ihm

reclit bald vergönnt sein möge, das Eingangs erwähnte

grössere Werk über die schottische Literatur des 16.

Jahrh. zu vollenden und uns durch eine kritische Aus-

gabe von The Cherrie and the Slae zu erfreuen.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza.

E. Gattinger, Die Lyrik Lydgates. [Wiener Beiträge

zur englischen Philologie. Heft IV]. Wien und Leipzig,

Wilhelm Braumüller 1S96. V + 85 S. 8«.

Vorliegende Schrift enthält Untersuchungen über

die von Halliwell im zweiten Bande der Publikationen

der Percy Society veröffentlichte Auswahl kleinerer Ge-

dichte Lydgates. Xachdera d' r Verfasser in der Ein-

leitung (S. 1— 6) über diese Ausgabe und ihre Mängel

berichtet hat, bespricht er in dem ersten Teile seiner

Arbeit (S. 7—36) die lyrischen Dichtungen Lydgates

(Allgemeines. Die satirisch - humoristischen Dichtungen.

Die moralisierend-didaktischen Dichtungen. Die Gelegen-

heitsdichtung Lydgates. Die religiöse Dichtung Lydgates)

und giebt über den Inhalt der meisten dieser Gedichte

f
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nähere Auskunft. Der zweite Teil (S. 37— (i9) bringt

j.Einige literarische Nachweise zur Lyrik Lydgates"
;

es

werden darin die Beziehungen der kleineren Lydgate-

schen Gedichte zu der lateinischen und französischen

Literatur und zu Chaucer eingehend erörtert. Der dritte

Teil der Arbeit (S. 70—81) enthält „Einiges über Stil

und Reim der Lyrik Lydgates" und bespriclit sndann

die Frage nach der Eciitheit einiger von Halliwell ab-

gedruckter Gedichte. In einem Anhange endlich (S. 82 —

85) sind „Einige Korrekturen und Konjekturen" zu dem

äusserst fehlerhaften Texte von Halliwells Ausgabe bei-

gefügt.

Die Schrift Gattingers bietet uns manche interessante

Aufschlüsse über die Themata, die Lydgate in seinen

kleineren Gedichten behandelt, über die Art der Dar-

stellung und seine poetisclie Diktion, insbesondere auch

über seine Anlehnung an lateinische und französische Vor-

bilder und an seinen Meister Chaucer ; aber ein auch nur

annähernd erschöpfendes und vollständiges Bild von der

Lyrik, oder sagen wir lieber, von den kleineren Ge-

dichten Lydgates zu entwerfen, wie man es nach i'em

Titel vielleicht erwarten dürfte, ist der Verfasse)' nicht

im Stande. Hierzu wäre einmal eine Prüfung der zahl-

reichen noch ungedruckten kleineren Gedichte, die in

den Handschriften des 15. Jahrh. Lydgate zugeschrieben

werden, erforderlich, sodann auch, um die Stellung Lyd-

gates zu seinen Vorgängern gebührend zu würdigen,

eine Durchforschung der kleineren englischen Dichtungen

des 14. Jahrh., von denen gleichfalls erst ein kleiner

Bruchteil durch den Druck zugänglich gemacht ist.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza.

Otto Riese. Untersuchungen über die ("berliefernns
der Enfances Vivi.en. Lüssertation. Halle IIHX). 67 S. 8".

Zunächst untersucht R. eingehender und genauer

als ich es gethan hatte, aber nur hinsichtlich der Enf. V.,

das Verhältnis der 4 Hss. der Familie c. und bestätigt

mein Resultat, dass G' C- einerseits und C'^C* anderer-

seits eine Gruppe bilden. Auf S. 10 ff. will er sodann

nachweisen, dass A mit B zusammen eine Gruppe gegen
X bildet. Ich kann nur auf Beckers durchaus einleuchtende

Gegenausführungen verweisen (Zs. f. rom. Ph. XXIV,
S. 585— 587) und halte mit diesem den Beweis für miss-

lungen; B steht allein, A und x müssen dagegen eine

gemeinsame Zwischenstufe gehabt haben. S. 20 If. soll

gezeigt werden, dass sämtliche Hss. auf eine Zwischen-

stufe a' zurückgehen, und dieses wieder auf ein a*, das

wahrscheinlich noch nicht das Original war. Es ist wohl

möglich, dass alle Hs. eine oder zwei gemeinsame Zwischen-

stufen gehabt haben, nur müssen dann A und x immer
noch eine weitere gemeinsame Vorlage gehabt haben,

während B voriier abzweigte. Im einzelnen kann ich

auch sonst nicht immer zustimmen. Zu S. 20, No. 2 ist

zu bemerken, dass Vers 21 noch zu dem ungeschickten

Anfang gehört, den der Redaktor von Ax dem Texte
\

vorgesetzt hat, wovon aber in B keine Spur zu finden

ist. S. 21, No. 7 verstehe ich nicht: in V'ers (i60 soll

ein gemeinsamer Fehler stecken, der auf a' (die Quelle

sämmtlicher Hss.) zurückgeht. Nun haben aber nach R.

die Hss. C^C'D^ an eben dieser Stelle das richtige;

wo bleibt da der allen Hss. gemeinsame Fehlei- (ganz

abgesehen davon, dass B den Vers überhaupt nicht hat)?

Weiter nimmt R. für B und d einen engein Zu-

sammenhang au (S. 23 ff.). Keinen der von ihm dafür bei-

gebrachten zahlreichen Belege finde ich beweisend. Zu-

nächst scheinen mir alle die auf S. 20, No.l— 7 angeführten

Stellen in der Handschriftengruppe d auf selb.ständigen

Erweiterungen oder ümdichtungen zu beruhen, wobei eine

wörtliche Übereinstimmung mit B nie eintritt. In einigen

von diesen Fällen gehen die beiden Hss. sogar stark

auseinander ; in andern kam der Anklang von selbst,

Weil der Zusatz eben sehr nahe lag. S. 24: Die „ge-

meinsame Zerlegung" von 4ti5, bei der übrigens B und d

im Wortlaut sehr verschieden sind, beweist gar nichts;

wie viele Abschreiber machen aus einem Verse zwei, und

dass diese Zerlegung in zwei Hss. mitunter denselben

Virs treffen kann, ist doch natürlich. Die seiner Ansicht

nach wichtigsten Stellen hebt R. unten auf S. 25 hervor:

d soll Vers 88 f. aus Vers 450— 452 der Hs. B. ge-

schöpft haben. Inhalt und Wortlaut sind verschieden

;

bleibt als gemeinsam nur der überaus naheliegende Ge-

danke, dass der Heidenkönig durch Vivien fallen werde,

falls jener diesen nicht vorher tödtet. In Vers 759 haben

nicht B d, sondern A c einen geraeinsamen Fehler. Ent-

weder geht dieser Fehler auf die Vorlage von Ax zu-

rück, worauf d racoie selbständig wieder einführte, weil

raiuahie nicht in die Assonanz passte. Oder aber A
und c haben jedes selbständig ravoie durch das gleich-

bedeutende und geläufigere ramoine (A), bezw. rumeine

(c) ersetzt, was in A durch den Dialekt noch besonders

erleichtert wurde, so dass die Assonanz für diese Hs.,

die aus einer Zeit stammt, wo qi bereits mit Qi assoniren

konnte, nicht gestört war. Vers 1886: alle vier Hand-
schriftenfamilien weichen von einander ab; die Ähnlich-

keit zwischen B und d kann sehr wohl zufällig sein.

Vers 3020: B und d haben unabhängig von einander

das letzte Wort von Vers 3017 versehentlich auch an

das Ende von 3020 gesetzt. — Es ist richtig, dass B
und d die Laisse XC, die nur 5 Verse enthielt, in u um-
gedichtet und zur vorhergehenden Laisse geschlagen haben.

Dass sie aber auch darin völlig unahliängig von einander

sind, wird schlagend durch die geradezu überi'aschende,

gänzliche Veiscliiedenheit des Wortlautes der beider-

seitigen Umassonirung bewiesen.

Wie ich Riese's Klassifikation nicht zustimmen kann,

so haben selbstverständlich auch die daraus gezogenen
Schlüsse für mich keine Beweiskraft. Abgesehen davon

glaube ich jetzt aber, dass er mit der Verwerfung der

Kurzzeile recht hat; wenigstens haben seine diesbezüg-

lichen Untersuchungen (S. 30 ff'.) endlich auch mich über-

zeugt. Auch darin mag R. (S. 33 ff.) recht haben, dass

ich den Anfang von B, trotzdem ich für seine Schwächen
keineswegs blind war (s. meine Studie: Die Enfances
Vivien, S. 44), immer noch zu günstig beurteilt habe
und dass auch dieser Anfang nichts ursprüngliches hat.

(In Bezug auf den Anfang der Vulgata stimmt mir der

Verf. zu, S. 21 f., 33 «. 40; somit gehen alle erhaltenen

Hss. auf einen akephalen Text zurück).

Am Schluss der Arbeit, S. 33 ff., gibt R. den Inhalt

der Enf. Viv., w'ie er ihn nach seinem Stammbaum er-

schliesscn zu köni\cn glaubt, wieder, gleichzeitig die Ab-
weichungen der Hss. ebenfalls auf Grund seines Stamm-
|baums erklärend. Meine verschiedene Auffassung des Hand-
schriftenverhältnisses hindert mich wiederum in vielen

Fällen ihm beizustimmen, aber abgesehen davon hat er

gewiss oft recht. Gerade die Inhaltsangabe gehört zu

dem interessantesten der gehaltvollen Arbeit, ich muss
mir aber vertagen, auf einzelnes einzugehen. .Tedoch

n öchte ich noch hervorheben, dass wenn ich in vielen

Punkten widersprechen zu müssen glaubte, mich dies doch
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nicht hindert, den Wert der fleissigen und sorgfältigen

Abhandlung zu erkennen, die reichlich neue Anregnng

in den betreffenden Fragen bringt und wahrschenilicl)

neue Untersuchungen hervorrufen wird.

Jena. Cloetta.

Chevolot. Lueien, Wie hat Chateaubriand in seinen
späteren Werken seine fi iiheren benutzt? Ein Beitrag

zur Beurteilung der Technik seiner Kunst. Dissert. Heidel-

berg 1901. 116 ^. S«.

Wie Victor Hugo, so ist auch dessen Vorläufer und

Gönner Chateaubriand von der Kritik scharf aufs

Korn genommen worden und nianclies Blatt in dem
traditionellen Rulnueskranze zerstört worden. Seine

^voijage en Amh-iqiie" hat Jos. B edier (R. d'bist.

litt, de France, 15. Jan. 1900, p. 59 121) als ein sehr

unselbständiges Werk und die Angaben des Verfassers

über seine Augenzeugensehaft als phantasievolle Aus-

schmückungen erwiesen. Ueber die von Edm. Bire
so sorgsam edierten und scharfsinnig ausgelegten „Me-

iiioires d'untre tuitibe" , fällt Jul. Troubat in der-

selben Zeitschrift (15. Juli 1900 p. .582 ff.) abfällige

Urteile. Von der alten Gegnerschaft Sainte-Beuves und

den ihm damals zugefügten Wunden, hat sieh Ch.'s An-

denken trotz der Apologien eines Palhes, Bire und A.

noch nielit ganz erliolt. .\nch die oben angefühlte, auf

sehr fleissigen und eindringenden Sammlungen beruhende

Schrift reiht sich dieser Tendenz an, wenngleich Verf.

am Schluss dagegen sich verwalirt, dass er den grossen

Stj'listen ,.mit Absicht herabwürdigen" wolle (S. 116).

Er weist aber nach, dass Cli. nicht nur, wie das jeder

Sdiriftsteller tliut — hat man doch auch Voltaire von

Alters lier vorgeworfen, dass er sicli selbst plagiiere

— unwillküiliche Reminiseenzen und wörtliche Z i t a t e

aus den früheren Schriften in die späteren aufgenommen

habe, sondern, dass er sich selbst abschreibe ,ohne im

geringsten den Leser aufmerksam zu machen", dass er

ferner durch geringfügige Aenderungen, die nur z. T.

als Verbesserungen anzuseilen seien , den Schein von

etw'as Neuem hervorrufen wolle, dass er mechanisch ohne

Rücksicht auf den inneren Zusammenhang solche Wieder-

holungen sich gestatte. Diese Art von Plagiaten ist

aber nicht nur eine systematische und ajlzuhäufig au-

gewandte, sondern sie berührt auch die Hauptgedanken

der Schriften Ch.'s, wie die bilderreicheu Betrachtungen

über Natur, Gott und Unendlichkeit, über den Zustand

der Ur Völker, über ferne Länder, über Religicn und

Kultus, über Rom, seine engere Heimat, die Bretagne,

über Fiaiil<reich, die Franzosen u. a.

Verf. schiiesst daraus, dass Cii. nicht nur den Leser

in einer gewissen Täusciiung über die Originalität des

von neuem Dargebotenen lialten wollte, sondern dass er

weder ein vielseitiger Denker, noch ein grosser Psycho-

loge gewesen sei. Seinen weiblichen Charakterbildern

fehle besonders die tiefer eindringende Analj'se, seinen

Personenschilderungen überhaupt die feste Plastik. Seine

vielgerühmten Natnrmalereien beschränkten sich meist

auf Wüste, Einöde, Ruinen, während die landschaftliche

Schönheit des Gebirges und der Klussthäler ihm ent*

gehe. Dabei suche er durch grelle RIffekte häufig zu

blenden.

Den Hauptergebnissen der Schrift wird mau sich

gern anschliessen, wenn man auch in den Selbstplagiaten

Ch.'s, die in übergiosser Eitelkeit und Gefallsuclit ihren

vorwiegenden Grund haben,' nicht gerade Zeugnisse von

geistiger Einseitigkeit und stylistischer Armut sehen

möchte.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Dr. Richard Pappritz, Wauderuiigeu durch Krank-
reich. Beobachtungen und Schilderungen von Land iii; '

Leuten in Mittel- und Süd Frankreich sowie den Pyreivv t

Berlin. Fussinger. Söö S. 8°. M. 3, eleg. geh. M.' 4.50.

Das Buch von Pappritz ist darum mit Freuden zu

begrüssen, weil es zu den wenigen deutschen Büclieiii

gehört, welche sich mit der französischen Provinz be-

schäftigen: noch immer fesselt Paris das Hanptiiitere>-

sowohl des schreibenden als des lesenden Publikums.

Schriften wie die trefflichen, anonym erschienenen Schil-

derungen „Land und Leute in der französischen Provinz"

(Dessau, .\rt'l 1887) sind selten, die Zahl der Hüclier

über Paris ist Legion. Bei iler üblichen Generalisierung,

welcher namentlich Laien gar zu gern huldigen, wird

dann Paris für Frankreich genommen und das fianzösische

Volk von einem total verkehrten Standpunkt aus beur-

teilt. Beispiele dafür bieten nicht nur Tageszeitungen

oder oberflächliche Brochüren, sondern auch ernsthafte

Lehrbücher in grosser Menge.

Der Verfasser des vorliegenden Buclies, seines Zeichens

klassischer Philologe, hat das französische Land im wesent-

lichen als „künstlerischer Feinschmecker" durchreist. Ar-

chäologische Denkmäler, Kunstbauten und Museen interes-

sieren ihn in erster Linie, auch Theaterauffuhrungen,

namentlich Opern, weiden ausführlich bespioclieii. Ge-

schichtliche und literarhistorische Exkurse werden ein-

geschaltet, mit Vorliebe werden Orte, die auch in dieser

Hinsicht interessant sind, von dem Verfasser aufgesucht

:

Tarascon, Avignon, Vauelnse, Toulouse u. a. Auch Bade-

uud Kurorte wie Vichy, Aix-les-Bains, Arcaclion, Pau etc.

werden eingehend geschildert. Hier wie anderwärs hat

der Verfasser Menschen und Verhältnisse beobachtet und

manchen charakteristischen kleinen Zug notiert. Einige

allgemeine Kapitel über Eisenbahnen, Geselligkeit, Schul-

wesen, Universitäten, Studentenleben und Presse in Frank-

reich beschliessen den Band.

Seinem nächsten Zweck „dem einen oder dem an-

deren eine angenehme, anregende Stunde zu bereiten —
einen Wanderer während seinei- Fahrt auf dieses oder

jenes Schöne und Interessante aufmerksam zu machen"

dürfte das Buch wohl genügen. Der Verfasser reist mit

offenem .\uge für alles Schöne und weiss die gescliauten

Naturbilder anschaulich zu schildern, wobei sein Natur-

enthusiasmus freilich manchmal in eine feuilletoiiistiscli-

schwärmerisclie Sentimentalität ausartet. Er ist in .Ar-

chäologie und mittelalterlicher Kunst bewandert und ver-

fehlt selten sein Urteil über die Gemälde der von ihm

besuchten Museen oder über eine Oper und deren Auf-

führung abzugeben. Kurz, er weiss so ziemlich über alles

etwas zu sagen und wird mit seiner Art zu erzählen

gewiss viele Freunde timien und dadurch auch der fran-

zösischen Provinz manchen neuen Freund gewinnen, jiieses

Verdienst des Verfassers sei ausdrücklich anerkannt.

Das Buch ist für das grosse Publikum geschrieben,

gleichwohl oder besser gerade darum möchte man in

einigen Dingen etwas grössere Exaktheit wünschen. Der

Verfasser liebt literarhistorische Exkurse, aber seine

Kenntnis der französischen Literatur steht nicht immer

auf der gleichen Höhe wie sein Enthusiasmus. Sein —
gelegentlich des Besuches von Besanijon eingeschobenes —
Kafiitel über Victor Hugo mag sich als Feuillelon in
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einer vergängliolien Tageszeitung ganz gut ausgenommen

liaben, für ilie Verewigung in einem Bucli ist der Inhalt

doch etwas zn seicht. Sachliche Irrtümer fehlen nicht.

So wird als das erste Drama, das Victor Hugo verfasst,

Marion de Lorme, als das letzte Les Bouri/nives (sie!)

bezeichnet: der Verfasser weiss also weder von Crom-
irell noch von Torqucmaiia. Die letzten Akte von Marion
<h Lorme sollen in Blois spielen — es sind umgekehrt

gerade die ersten. Auch mit Kenntnis der provenzalisciien

Literatur wird mehrfach kokettiert. Dabei werden anti-

quierte Angaben über die Slinneböfe vorgetragen, und die

LtiiA (i'ainor.t werden zu einer in Versen abgefassten

Poetik eint-s gewissen Molinier. Seite 226 darf sogar

der ,..Arme Heinrich" des Wolfram von Eschenbach
nach Montpellier und Salerno wandern ! Verf. findet es

einen merkwürdigen Zufall, dass ,, Ambroise Thomas, der

inusterbliche Komponist von Mignon, in einer ursprüng-

lich deutschen Stadt, die wieder deutsch geworden, in

Metz geboren ist und der Text zu seinem beiühmtesten

Werk einem deutschen Dichter entnommen ist". Der
Zufall verliert etwas an seiner Merkwürdigkeit, wenn
man bedenkt, dass Gounod einen Faust und Rossini einen

Teil komponiert hat. Die Urteile über modernfranzösische

Dichter schmecken etwas gar zu sehr nach Feuilleton-

geistreichelei: ..Zola ist in meinen Augen ein griesgrämiger

Alter, an den ich mich lieher gar nicht heianwage (!),

Maupassant ein geistvolle)', liebenswürdiger Plauderer,

ein eleganter Gesellschafter, Daudet ist ein Freund".

Der Verf. verwahrt sich freilich im Vorwort aus-

drücklich dagegen, dass sein Buch nur eine Sammlung
von Feuilletons sei. Wenn die Fenilletons gut sind, wird

man gegen eine Buchausgabe solcher nichts einzuwenden

haben. Aber selbst dann wird es angezeigt erscheinen,

die allzusehr an den feuilletonistischen Ursprung erinnern-

den Stücke lind Stellen auszumerzen und das ganze einer

strengen Durchsicht zu unterziehen. So sind meines Er-

achtens die für den lokalen Le>er berechneten zahlreichen

Vergleiche mit Berlin und Leipzig in einer Buchau.sgabe

nicht mehr am Platze. Von der Place d'Aquitaine in

Bordeaux zu einer der äusseren Strassen ist es ungefähr

so weit „wie vom Potsdamer Platz nach der Steglitzer

Strasse", die Allee Tonrnj' ebenda ist „angelegt nach

Art der Bülowstrasse in Berlin", ein Tlieater hat „nn-

gefaiir ein solches Programm wie das frühere Wallner-

theater, d. h. Possen, Possen und wieder Possen", in

Paris gibt es kein Cafe „wie Cafe Bauer in Berlin" oder

Cafe Felsche in Leipzig" u. s. w. Feuilletonistisches

Übribleibsel ist auch das beständige Hereinziehen des

subjektiven Elements und jene Art von verallgemeinern-

den Urteilen, die sich nicht anders als mit Geistreichelei

bezeichnen lässt und häufig in leeres Phrasengeklingel

ausläuft. „Mir erscheint die Welt niemals schöner als

vom Wagen ans". — „Für mich gibt es kaum etwas

schöneres als morgens in einem guten Hotel in einer

fremden Stadt aufzuwachen" — ,Für gewisse Städte

und Gegenden empfinde ich, ehe ich sie kenne, eine

grosse Sympathie" etc. etc.: die Urteile des Reisenden

über Gegenden und Kunstwerke interessieren uns selbst-

verständlich, seine subjektiven Empfindungen sind uns

gleicligiltig. \'oM den für das F'euilletonpublikum berech-

neten allgemeinen Bemerkungen noch eine kleine Bluten-

lese : „Fähi't man von dem berühmten Wallfahrtsort

Lonrdes nach Toulouse, so geht die Bahn fast direkt in

nördliciier Richtung. Man fährt nach Norden und doch

nach dem midi, das heisst dem Gebiete Frankreichs, das

der Franzose kurzweg als „le midi" bezeichnet." —
..Der Charakter des Südfranzosen ist von dem des Xord-

franzosen wesentlich verschieden. Der erstere ist ein

ausgesprochener Südländer, der letztere ein Nordländer.

Trennt man Euiopa in Nord- und Südenropa, so geht die

Scheidungslinie durch Frankreich, während Deutschland

seiner Gesamtheit nach zum Norden gehört." — ,.Unsere

Staatsmänner und Feldherren stammen ans dem Norden,

der Süden dagegen hat uns einen Goethe, Schiller, Grill-

parzer, Uhland, Hauff, Lenan geschenkt. Ganz anders

in Frankreich : keiner der Dichter, die Weltruf erlangt,

stammt aus dem Süden . . . Eigentümlich ist, dass der

sangesfrohe Süden keinen einzigen namhaften Kompo-
nisten hervorgebracht hat . . . Die Wiege von Hektor

(sie !) Berlioz stand bei Grenoble, also auch nicht im

Süden (!)." — „Wie meisterhaft ist in Numa Ronmestan

den (sie !) Unterschied zwischen Nord und Sud in Frank-

reich geschildert. Leider haben wir in Deutschland keinen

entsprechenden Roman. Schade, dass sich nicht Gustav

Freitag (sie!) an diese Aufgabe herangemacht hat. Viel-

leicht wird es Sudermann einst thun. Auch Heyse's

Talent hätte dazu ausgereicht, als er auf der Höhe stand."

— S. 64 f{. wird Gambetta mit Vercingetorix verglichen,

S. 205 ein Renaissancebau mit einem „heiteren, sonnigen

Park, wo die Blumen duften" etc., ein gothisches Münster

mit einem „schattigen Laubwald, wo die Eichen und

Buchen ihre knorrigen Stämme emporsenden, wo die

Gipfel verschlafen rauschen ....", ein romanischer Dom
mit einem Nadelwald n. s. w. u. s. w.

Befremden dürfen bei einem so weitgereisten Mann
wie Dr. Pappritz auch einige Angaben und Urteile über

tliatsächliche Verliältnisse. So wird S. 292 fälschlieh

behauptet, dass auf den Linien der meisten franzö-

sicheen Eisenbahngesellschaften auch die Coupes dritter

Kla.sse gepolstert seien. — S. 144 wird ein französisches

Kursbuch beschrieben : „Vorn ist eine sehr übersichtliche

Karte; auf den einzelnen Bahnlinien stehen Zahlen, auf

der entsprechenden Seitenzahl findet man Auskunft über

diese Linie." Der Verf. scheint den deutschen Kurs-

büchern noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet

zu haben wie den französichen. In dieselbe Rubrik ge-

hört auch seine Klage, dass in Frankreich keine Er-

frischungen auf den Perron gebracht werden wie in

Deutschland : auch hier ist das nur an einigen aus-

erwählten Plätzen der Fall. — Wie der Verf. von Or-

leans nach Tours gelangt (S. 115), ist mir nicht ganz
klar. Zuerst ruft ihm Blois interessante Erinnerungen

wach, plötzlich schlägt der Name Amboise an sein Ohr
und reisst ihn aus seinen Träumen, und endlich fährt

der Zug bei Orleans brausend über die Loire. — Be-

merkungen endlich wie „Wer unbefangen urteilt, der

erkennt, dass der Kern des französischen Volkes, der

kleine Bürgerstand, noch durchaus gesund ist" geben

dem Laien doch eine sehr schiefe Vorstellung von der

Gesamtheit des französischen Volkes.

Stil und Interpunktion lassen zu wünschen übrig,

Druckfehler sind niclit gerade selten. Die Franche-Comte
erscheint mit einer Ausnahme stets als Franche-Coniptß,

wozn auch Compturen statt Conturen stimmt, Gerardmer
beidemal als Geradmer; au-i der Schreibung „Vacces"

wird niemand, der es nicht weiss, die richtige Aussprache

des elsässischen Spottnamens herauslesen können ; fran-

zösische Worte und Citate sind häufig entstellt, ein vom
Verf. im Park von Clermont belauschtes Liebesduett,
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beginnend „Que le temns est donc br^ve{\)^ ist schwer-

lich correct wiedergegeben.

So wäre im einzelnen manches zu ändern und zu

bessern. Es fehlt dem Buch die letzte Feile und vor

allem die nötige Selb-tkritik des Verfassers. Vielseitig an-

regend und unterhaltend wie es geschrieben ist, kommt
es dem Geschmack des grossen Publikums entgegen, uud
darum wäre zu wünschen, dass der Verf. bei einer even-

tuellen zweiten Auflage dem Buch die glättende Sorg-

falt zu teil werden liesse, welche es in der gegen-
wärtigen Gestalt noch vermissen lässt.

Tübingen. Carl Voretzseh.

Carl Appel, Die Triumphe Francesco Petrarcas in

kritischem Texte heraustregeben. Halle a. S. Verlag von
Max Xiemever 1901. XLIV u. 476 S. nebst 6 Tafeln, gr. 8».

JI. 10.

Ueber ein Jahrzehnt langer andauernder und liebe-

voller Beschäftigung mit Petrarcas Triumphen verdankt
diese Arbeit, ein wahres Denkmal kritischen Scharfsinnes

und der sprichwörtlichen paziema fedesca ihre Ent-

stehung. Wir besitzen nun endlich einen gesicherten

Text der Triumphe, soweit es bei dem unvollendeten

Zustande der Dichtung überhaupt möglich ist, einen

solchen zu geben, eine eingehende, vorurteilslose Würdi-
gung des Wertes der petrarkischen Schöpfung und einen

vorzüglichen Beitrag zu ihrer Erläuterung.

Die Einleitung behandelt den Wert der Dichtung
für die Beurteilung der Persönliclikeit des Dichters, ihre

litterarliistorische Bedeutung und sonstige Fragen, welche
damit in Zusammenhang stehen. Es sei besonders hervor-

gehoben, dass Appel m. E. mit Recht in Petrarcas Führer
Guido Settimo erkennt und die Kenntnis und Benutzung
der Amorosa Visione bestimmt nachweist.

An den Triumphen arbeitete Petrarca bis zu seinem
Tode, und er liinterliess sie insofern unvollendet, als er

es nicht mehr zu einer abgeschlossenen Textgestaltung

brachte, liie Hauptaufgabe, vor welche sieh Appel ge-

stellt sah, und die er glänzend gelöst hat, war also,

ans den zahlreichen Handschriften dasjenige herauszu-

finden, was Petrarca sicher selber schrieb, und das als

solches Festgestellte chronologisch zu ordnen. Aus dei-

wahrhaft verwirrenden Fülle von verschiedenen Lesarten
in den vielen Handschriften — Appel prüfte selber 250 —
das Echte zu ermitteln, war nicht leicht, gelang aber

an der Hand der erhaltenen Autographen und von Ab-
schriften und Vergleichungen nach jetzt verloren ge-

gangenen, die es gleichzeitig ermögliditen, ältere und
jüngere Lesarten zu scheiden. Um nun die llandschrifen

herauszufinden, die nächst dem eben genannten Jlaterial

für die Rekonstruktion des Textes die wertvollsten sind,

prüfte Appel 250 Codices in der Weise wie die Societä
Dantesca die Handschriften der Divina Comraedia prüfen
lässt, d. li. er verglich in jedem Kapitel eine Anzahl
Verse, in denen sich charakteristische Lesarten erwarten
Hessen. Durch immer erneute Ausscheidung hat er die

Zahl dieser Verse auf 44 beschränken können, und seine

nächste Aufgabe bestand nun darin, aus den sich er-

gebenden verschiedenen Lesarten der Handschriften die

echten von Abschreibervarianten zu trennen, erstere chro-

nologisch zu ordnen und die Handschriften festzustellen,

die möglichst wenig Fehler und die chronologisch zu-

sammengehörigen Lesarten enthalten. Diese Untersuc hung
wird S. 13—95 an 25:i Hands( hriften vollzogen, von
denen Appel selbst 250 verglich. Auf den Nachweis,

dass die Kapitel Stinico giä di inirai\ La notle che

segnl, Nel cor pien und der Kapitelanfang Quali giä

neW etil aus den Triumphen auszuscheiden sind, eine

Chronologie der einzelnen Kapitel und Fassungen, soweit

sie möglich ist, und die Uebersicht der Hauptlesarten

folgt dann S. 123 ff. Die Untersuchung über das Ver-

wandtscliaftsverhältnis der Haudschiiften und die end-

giltige Auswahl der für den kritischen Text zu benutzenden

elf, deren gegenseitiges Verhältnis noch näher beleuchtet

wird. Als weitere Vorbereitung zu der Herstellung des

kritischen Textes schliessen sich dann noch Untersuchungen

über die Metrik und die Orthographie und Lautlehre

Petrarcas an, die manches interessante Ergebnis bieten.

Neu S. 157 erklärt sich vielleicht aus Nachwirkung der

alten Form Ned, wie clie/ir ebenda aus ched. Der
kritische Text zerfällt in zwei Teile, die endgiltig in

die Trinmphe aufgenommenen 10 Kapitel, bei denen für

1—4 die ältere und die jüngere Gestalt einander gegenüber

gestellt ist, und die drei ausgeschlossenen Kapitel. Ihm
folgen reiche Bemerkiuigen, die namentlich zur Erklärung

und zu den Quellen wichtige Beiträge bringen. I 28—30
glaube ich, ist von Gefangenen, \'erwundeten und Ge-

töteten nur die Rede, weil das Bild der Schlacht, die

Amore den Sterblichen liefert, es nahe legte, — und

unter diesen drei Bezeichnungen sind nur die verschiedenen

Grade der Verliebtheit zu verstehen. Petrarca gesellt

sich zu der dritten Gruppe — das bedeutet nach meiner

Ansicht

ftii in esser di qiiegli uno
Che per sua mun di vitu eran divisi.

fui in esser also: „ging hin zu sein." Dass es

nicht bedeuten kann „ich war im Sein", beweisen die

Verse 66— 68, die uns gleichzeitig erklären, weswegen
sich Petrarca instinktiv gerade der dritten Gruppe der

Verliebten zugesellt: er wird zu denen gehören, welche

Amore am meisten in Fesseln geschlagen hat. III 74

vermag ich in giogo keine Allegorie zu erkennen, sondern

fasse Andando tutti tre sempre ad un giogo einfach

als: wir waren alle drei stets eines Sinnes. V 20 möchte

ich die grüne Fahne nicht als die Jugend, sondern als

die Hoffnung auf die Seligkeit im Jenseits deuten, was
zu der Reinheit der Seele (Hermelin) und der inneren

Lauterkeit (Gold) und zu den Versen 22 — 23 besser

passt. Appels Autfassung der Verse 151— 153 stimme

ich durchaus bei und erinnere zur Unterstützung seiner

Erklärung an den üblichen Schluss der Heiligenlegenden,

dass zum Empfang der Märtyrer im Himmel strahleiules

Licht und die Engelchöre bereit sind. Zu der Erklärung

des degiio IIa 120 konnte an imlegna Inf. III 54 er-

innert Werden.

Ein Anhang druckt den ersten Versuch der Her-

stellung eines kritischen Textes der Triumphe ab, der

bereits bald nach dem Tode des Dichters gemacht wurde
und in einer Handschriftengruppe erhalten ist. Eine

Reimliste, ein Namensverzeiclinis, ein Verzeichnis der

Eigennamen des Canzoniere und sechs Tafeln, welche

die Lesarten aller geprüften Handschriften an den aus-

gewählten 44 Stellen durch Zahlen bezeichnen, bilden

den Abscliluss des inhaltreichen Bandes, von dem wir

nicht Abschied nehmen wollen, ohne auch dem Verleger

für die Opferfreudigkeit zu danken, mit der er sich dieser

prächtigen Arbeit angenommen hat.

Halle a. S. Berthold Wiese.
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V. Cian, Dn raedaglione del rinasciraento. Cola Bruno
llessintse e Ic sue relazioni con Pietro Bembo (1480c.— 1542)

con appendice di documenti inediti. iBiblioteca Critira della

Letteiatura Italiana diretta da Francesco Torraca No. 41).

Firenze. Sansoni 1901. 11)2 ,S. 8». L. 1.20.

Für Cian, der eine Ausgabe des Briefweclisels Bem-
bos vorbt^reitet, lag' nichts näher, als die sj'uipathiscUe

Gestalt Cola Brunos, dessen ganzes Leben enif mit dem
des Kardinals verknüpft war, in einer kleinen Mono-
grapliie vorzuführen, deren Hauptquelle eben dieser Brief-

wechsel ist. Cola widmete sich ausschliesslich seinem

Herrn, und dieser lohnte ihm seine Treue und Ergeben-

heit durch rückhaltloses Vertrauen und innigste Freund-

schaft. Schwerlich hätte der Kardinal auch einen bes-

seren Verwalter seiner Güter, einen verständigeren Er-

zieher seiner Kinder, einen sorgfältigeren Herausgeber

seiner Schriften finden können. Die fünf Kapitel, welche

der Lebensbeschreibung Colas gewidmet sind, sind gleich-

zeitig die Darstellung eines Stückes intimen Lebens Bem-
bos und gewähren manchen Einblick in das Gelehrten-

und Schulleben der Renaissance. Ein sechstes Kapitel

zeichnet auf Grund der fünf vorangegangenen die geistige

und moralische Physiognomie Colas, während ein Anhang
die erläuternden Dokumente bringt. S. 77 Anm. 2 und
S. 79 Anm. 2 1. Docum. IV S. 80 u. ist das im An-
hang VII, 3 abgedruckte Sonett Colas übersehen. Die

hübsche Arbeit lässt schon erkennen, wie viel Schönes

man von der Ausgabe des Briefwechsels Benibos zu er-

warten hat.

Halle a. S. Berthold Wiese.

V. Cian, Per la lettura. Prolusione letta il 17 dicembre
19(X) nella K. Universitä de Pisa. Firenze, Ufficio della 'Ras-

egna Nazionale' 1901. 32 S. 8».

Diese interessante Antrittsvorlesung beschäftigt sich

mit einem selir wichtigen Punkte der Vorbildung der

Studenten, dem Schatze des auf der Schule Gelesenen.

Nach einer sehr kurzen, aber geschickten Skizzierung der

Art, wie in den verschiedenen Hauptkulturepochen, im

Altertum, in der Entstehungszeit des Cliristenturas, im
Mittelalter, in der Renaissance und in der Zeit des Nieder-

gangs der italienischen Literatur, gelesen wurde, und
wie diese Art des Lesens mit der Kultur der Epoclie

in engem Zusammenhange steht, wirft Cian die Frage

auf, ob in der .Jetztzeit in Italien riciitig gelesen werde.

Er kommt zu einer verneinenden Antwort, um dann Vor-

schläge zu machen, wie dieser verkehrten üebung wenig-

stens auf Sciiule und Universität abzuhelfen sei.

Es wild zu flüchtig und ohne Nachdenken, ohne In-

teresse, melir aus Pflichtgefühl gelesen. Dazu la.ssen

kritische und wissenschaftliche Gesichtspunkte den ästhe-

tischen Genuss nicht aufkommen. Diese Art zu Lesen

hat auch in die Schule Eingang gefunden. Es wird wenig
und oberflächlicli gelesen, oder es wird pliilologisch er-

klärt und kritisiert und dadurch den Schülern jede Lust

an der Lektüre genommen. So lesen meist auch die,

welche sich später dem Studium der italienischen Sprache

und Literat'ir widmen wollen, nur widerwillig das Wenige,

was auf der Schule durchgenommen wird, und sind daher

zu den Uiiiversitätsvorlesungen, die eine umfangreiche

Lektüre voraussetzen, schiecht vorbereitet. Die wenigsten

gleichen diese Lücken auch auf der Hochschule aus, und

so bleiben sie unselbständig und apodiktisch im Urteil,

weil sie sich auf das Urteil andrer verlassen raü.ssen.

Cian verlangt nun mit Reclit, dass der ästhetischen und

moralischen Wirkung der Schriften in der Schule der erste

Platz eingeräumt werde. Die Lehrer sollen in der Jugend
die Liebe -:ura Lesen der guten Schriftsteller anfalle Weise
fördern, namentlich — wie es ja in Deutsehland längst

geschieht — durch S3'stematisclie .Anleitung zur Privat-

lektüre. Auf der Universität will er dann .Assistenten-

stellen errichtet wissen, deren Inhaber die italienischen

Klassiker zu lesen und zu erklären haben.

Manches von Clans Ausführungen trifft leider auch

auf deutsche Schulen zu. Hoffen wir, dass sein Ruf nicht

ungehört verhallt, sondern an massgebender Stelle die

gebührende Berücksichtigung findet.

Halle a. S^ Berthold Wiese.

Zeitschriften.
Die neueren Sprachen IX. 6: K. Haag. Verkehrs- und

Schriftsprache auf dem Boden der örtlichen Mundart. — .\.

Brunnemann. Zolas innere Waudhiniren. — Berichte: E.

T. Loev. Internationaler Kongress für fremdspracnlichen
Unterricht zu Paris. 24.-29. Juli 1900. (III. .Schluss). —
üassmeyer. 4. Hauptversammlung des Sächsischen Neu-
philologen-Verbandes I. — Besprechungen: B. Eggert. K.
Lang. Elemente der Phonetik. — Fr. Bothe. G. Bötticher.

Uebnngen zur deutschen Grammatik; Michaelis. Neuhoch-
deutsche Grammatik. — Ders.. Ed. Wolff und J. Ziehen.

Deutsches Lesebuch für Handels- und llealschalen.

Neuphilolog. Mitteilungen iHelsingforsi l.i/9— 15 10. 1901:

Die neuen Stundenpläne unserer Lyceen und der fremdsprachl.

Unterricht. — .A. Wallensküld. Voretzsch, Einführung in

das .Studium der altfranz. Sprache. — J. Poirot, Kigal, Le
theätre francais avant la Periode classique. — Ders.. Le
Bidois, La Tie dans la tragedie de Racine. — Ders., Levin.

Victor Hugo. — H. Palander. P. Voss' Deutsches Lese-

buch, bearb. von C. Svedelins.

Modern Language Notes XVI. 7: Baldwin. Ben Jonson's

indebtedness to the Cireek Charactcr-Sketch. — Thierae,
.Joseph Texte. — Cook. Paradise Lost VII. .St54—366. —
Walz. The American Revolution and Gerraan Literatnre I.

— Scripture. Current Notes in Phonetics. — Holbrook.
Jlistranslation of Dante. — Mead. Commendry. — Hooper,
Skelton's 'Magnyfycence' and Cardinal Wolsey. — Grand-
gent. Geddes. J.. und Josselyn. Historia de Gil Blas de San-
tillana por Lesage. traducida por cl Padre Isla. — Chase.
Toller. Outlines of the History of the English Language.
— Symington, Lazare. Premiferes Lectures en Prose et en
Verse. — Brush. Brittain, Historical Primer of French
Phonetics and Inflection. — Haney, Northanger .\bbey. —
Schlutter. Cognatcs of German dreck: — Cook. Two
Susrgestions from Boccaccio's Vita di Dante.

Pnblications of the Modern Langaage Association of
AmeriCii XVI. 3: Raym. Weeks. Tlie Primitive Frise

d'Orunyi. — F. M. Warren. <)n the Latin Sources of Tliibcs

and Lneas. — Will. E. Jlead. The I'ruloi/uc of the Wife of
Batb's Tale. — Will. H. Schofield, Ch'aucers Franklins
Tale. — G. L. Kitt red se. A l'riend of Chauc.er's. — J. D.

M. Ford, English Intlucnce upon Spanish Literaturc in the

Early Part of the Nineteenth Century.

Indogerm. Forschungen XII. 3. 4: R.M.Meyer, Künstliche
Sprachen II. — A. Walde, Zur Entwicklung von germ. a»

im Friesischen.

Memoires de,la Soci'''te de Lingnistique de Paris XII. 1:

M. Breal. Elymoloifies [Paruiitir 1 Les douze etymologies

du verbe alter; 8. allem, die l'ritmiie: 9. cfuuUbarbe]. — A.

Meillet, De la diffi'Mcnci.ition des phiinemes [aus .Anlass

von Grammont. Dissimilation cunsonantique dans les lan-

trues inrto-europeenncs].

Melasine X. 10: L. Sainßan. Les fees möchantes. — J.

Tuchmann, La Fascination: .Turispnidencc (Forts.). — E.

Rolland. Formulettes de :a Primev^re. — M. CamOlat,
Contes d'animaux du Lavedan. VI. Le Lonp et le Renard:
VII. lAne. lo .Mouton, le Coq. Ic Chat et le Loup. - E.

Ernault, Dictons et proverbes bretons. — ER.. L'.\rc-en-

(/'iel. — H. G.. L'Etyniologie populaire et le Folk-lorc XXIV.

Beiträge zur Geschichte der deutschen .Sprache nnd Lite-

ratur XXVI. 3: F. Zimmert. Das artikellose Sulistantivnm

in den Predigten Bertholds von Hegenshurg. — E. Wiess-
ner, Uebcr Ruhe- und Hichtungskonstruktionen mhd. Verba,

untersucht in den Werken der drei grossen höfischen Epiker,

30
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im Xibeinngenlied und in der (rudrnn. I. — E. Sievers,
Xorthumbr. hlefla? — H. K. Schilling. As Namen im
Gandersheimer Plenar. — R. Loewe. Jakob Ziegler über
die Krimgoten. — C. C. Uhlenbeck. Etyiiidlogien. —
Ders.. Zu Beitr. 26. 290 ff. — A. Leitzmann. Nochmals
andicordum im Siichs. Taiifgelöbnis. — K. Euliiig. Zu Hein-
richs Kaufringer's 22. Gedicht.

Zs. für den dertsthen Unterrieht XV, 10: Tb. Matthias.
Zur (ieschichte unserer Wochentage. — Herrn. Boll. Ueber
bedenkliche und erfreuliche Erscheinungen in der deutschen
Sprache der Gegenwart II. — Prahl. l)as Volkslied. — Frz.

Brankv. Zum I.esestück von der Fürsorge Gottes. — Sprech-
zimmer: Nr. 1 : K. Eeuscbel. Nochmals Bennolegendeu. Ring
des Polykrates. iZtschr. S. 539). — Nr. 2: Tb. Dstl.. Die .la-

tente" Dreizahl. — Nr. 3: K. Reuschel. Zn Ztschr. S. 540.

Nr. 4: H. Braune. Noch einmal: Psychologische üeberein-
stimmung oder Entlehnung. — Nr. 5: Wasserzieher, Ein
Wortangeheuer. — K. Beuschel. Jul. Sahr. Itas deutsche
Vo'.kslied. — Tb. Becker, Fr. Seiler. Auf alten Kriegspfaden
vor Paris. Kriegs- und Keisebilder. — K. Löschhorn.
Chr. Muff, Abriss der deutschen Grammatik. — Ders., Fr.

Aly. Sapiens atqne eloqucns pietas.

.Alemannia 29. 2/3: A. Holder. Zweiter Nachtrag zur Ge-
schichte der Schwäbischen Dialektdichtung. — K. Haag.
Ueber Jlundartengeographie. (Mit Taf.) — Ad. Eberliardt
u. K. Bohnenberger. Die kurzen Vokale des Mhd. in der
Mundart von Bodelshansen. — Ad. Seiler. Die Ortsnamen
Lys und Lysbübel.

Taal en Letteren XI. 10: H. Loge man, Over hoesten,
kuchen, hikken en wat fonctiek (de Keel-explosiva). — J.

B. Schepers, Schetsen uit ons nioedertaal-onderwijs III. —
A. .T. Botermans. Een paar aanteekeningen op Stoett's

'Nederlandsche spreekwoorden. spreekwijzen enz.' {bij de
pinken zijn, Holland en last). — Letterkundige sprokkelingen
uit de brieven van wijlen .1. k. F. L. barou van Heeckeren:
7. De spreektaal. wegwijzer der Schrijftaal: 8. Van Lennep's
Vermakelijke Spraakkunst; 9. Feith's tränen.

Romanische Forschungen XIII, 1: C. Valentin. Unter-
suchung über die Quellen der Conquestes de Charlemaine
(Dresdener Hs. Og,!. — Eng. Franc, Revue des te.\tcs (5crits

en langue d'oc depnis ces dernieres ann<5es. Introduction.
Le centenairc de .Jasmin. La mort de Koiimanille et de
Bigot. Questions de grammaire et de mütrique. — (t. Baist,
spissia. — Ders., melnui. — H. Stadler, Dioscorides Longo-
bardus (Cod. Lat.-Monacensis 337,i,

Romania, October. (No. 120i: F. Lot, Date de la chute des
dentales interviicales en francais. — P. Meyer. Fragment
d'nn ms. d'Aie d'Avignon. — La Vida de saiicio Amaro.
texte Portugals du XIV« sif^cle. p. p. O. Klob. — H, Suchier.
La Fille Sans mains. I. Ln htoriu de hi filla del emperador
Contasti, texte catalan du XIV» siede. — L. Sainean. Les
Clements orientanx en roumain. — (i. Paris. Miscellanea
linguistica in onore di G. Ascoli. — Ders.. Mnhl, La premitre
personne du pinriel en gallb-roman. -- L. H randin. Das

Anglia XXIV. 4: H. Meurer. Noch einiges zum Bacon-Shake-
speare-Mythus. — M. Manitius. Ags. (üossen in Dresdener
Hss. — E. Flügel. Shelley's Sophodes. — Ders . (iower's

Mironr de L'Omme und Chancer"s Prolog. — Matthew H.
Peacock. The Wakeüeld Mysteries. The place of repre-
sentation. — 0. B. Schlutter. Zur Steuer der Wahrheit.

Anglia Beiblatt XII. 9: .Tiriczek. Voretzsch. Episch. Studien I.

Die Composition des Huon von Bordeaux. — Schröer.
Fischer, Zu den Kunstformen des mittelalttrl. Epos, Hart-
manns 'Iwein'. Das Nibelungenlied, Boccaccio's Filostrato und
Chaucers'TroilusandCryseyde'. — Ders., Reiterer, Leben und
Werke Peter Pindars. — Ders.. Richter, Thomas Chatterton.
— Holthausen, Miitznfr und Bieliiig. .VE. Spracbproben. —

{

Ellinger. Knowles. A Kipling Primer. —Becker, Ans engl.

Schulen. — XII, 10: M. Förster, Wülting. Die Syntax in

den Werken .\lfreds des Grossen. — Schröer, Skeat, The
Chancer Canon, with a discussion of the works associated
with the name of (reoffrey (^haucer. — Aronstein, Mensen-
dieck. Charakterentwicklung und ethisch -theologische .An-

schauungen des Verfs, von Piers the Plowman. — Ders.,
Small. The .'^tage-Quarrel between Ben .Tonson and the so-

called Poetasters. — Ders.. Stangen, Der EinHuss Ben Jen-
sons auf Ludwig Tieck. — Krüger. Znsatze n. Berich-
tigungen zu Muret's Wiirterluuh J. — Zum Englisch-deutschen
Teile. — Löwisch, (iefahren bei der neuen Methode. I.

altfranzösische Rolandslied. kTit. Ausgabe, besorgt von E.
Stengel. I. — G. Paris. Raccolta di Studii critici dedicati
ad .\lessandro d'Ancona. — Ders., Bonvesin da la Riva.
Carmina de ifensihus. a cura di L. Biadene.

Revne des langnes romanes XLIV, 9. 10 (Sept.—Oct. 1901):
P. Chassary. Brinde prononce au banquet de la Santo-
Estello. ä Pau. le 27 mai 1901. — Ders., '.Au siecle segenc'.

Jos. Vianey. Victor Hugo et ses Sources: Aymerillot; Le
mariage de Roland: Les panvres gens. — E. Stengel. Le
Chansonnier de, Bernart Amoros iForts) — F. Castets. I

dodici canti. Epopöe romanesque du XVI« siecle: chant X
(Forts.). — ThSrond. Contes populaires languedociens
(Forts.V — L. De Berluc-Perussis. Une Edition classiqne

de "Mireille". Fr. Mistral: Mireio. pueme provencal. Edition
par Ed. Koscbwitz et Oskar Hennicke.

Stndi di fllologia romanza pubblicati da E. Monaci e C.

De Lollis: L. Biadene. 'Carmina de Mensibus' di Bon-
vesin da la Riva. — G. A. Cesareo. La sirventcsca d"nn
ginllare toscano. — P. Marchot, Dans quel sens en France
et en Italic le boucher est-il le tueur de 'Boucs"? — C. De
Lollis. Proposte di correzioni ed osservazioni ai testi pro-
venzali del manoscritto Campori. — Bullettino bibliografico.

Zs. fi r französ. Sprache und Literatur XXII J, 8: G. Gun-
dermann. Thesaurus linguae latinae; Thesaurus glossarum
emendatarum confecit Georgius Goetz; Wilh. Heraeus. Die
Sprache des Petronius und die Glossen; Die .Appendix Probi,

hrsg. von Wilh. Heraeus. — Eugen Herzog, Lois de Guil-
launie le Conqu^rant en francais et en latin. p. p. John E.

Matzke. avec une preface historiqne par Ch. Bemont. — D.
Behrens. D. Haignere. Le patois bouloniiais comparf avec
les patois du nord de la France. — R. Mabrenholtz, W'ilh.

Mangold, Voltairiana inedita. — Ders., Oskar Langer. Ed-
mond Rostand. — K. Sachs. Paris-Parisien. 6«' annfe 1901.
— Kiessmann. Antoine und Eule. Resumes pratiques de
Litterature frani;aise. — August Sturmfels. Fr. Lotsch,
Histoire de la Litterature francaise, — Ders.. Herrn. Brey-
niann. Die neusprachliche Reform-Literatur von 1894—1899.
— Ders.. iloliere et le Theätre en France. Zum Schul-
gebrauch hrsg. von F. J. Wershoven. — Ders.. E. Scribe
et E. Legouv^, Les Doigts de Fee, comedie en cinq actes.

Zum Schulgebrauch hrsg. v. Dr. A. Krause. ^ Ders., Pierre
Loti, Pecheur dlslande, hrsg, v. Dr. K. Reuschel. — Ders ,

K. Krön. En France, — ners., Jules Jlichelet. Tableau de
la France, hrsg. v. K. .A. Mart. Hartmann. — Ders.. Lfon
Paul. En Terre Sainte. bearb. von H. Michaelis. — Ders.,
Pitt Press Series. — Ders., Neue Lesebücher: 1, E. Wolter,
Frankreich; 2. H. Gassner u. G. Werr. Französ Lesebuch;
3. t)tto Börner. La France. — Misz.elle: P. Selge, Was soll

im französischen Unterricht auf Realschulen gelesen werden.
Revue d'histoire litteraire de la France Vlll, 3: L. Brunei,

Note sur un passage de M"« de Sevigne, — F. Balden-
sperger. La r^sistance ä Werther dans la litterature fran-

(;aise. — (i. Lanson, Etudcs sur les rapporis de la littera-

ture francaise et de la litterature espagnole au X^^I« siecle,

— C. Latreille, Un poöte du preraier cenacle romantique,
Michel Picbat, — Edm. Huguet, Quelques sources de 'Notre-
Daine de Paris' (Forts.). — P. Berret, Comnient la scfene

du thOlitre du XVI1I= sifecle a ete dfibarrassee de la pr^sence
des gcntilshommes. — R. Petrncci, Sur un passage de la

divine comedie: 'le Veltre*. — Fd. Chambon, .A travers
les antographcs: les papiers de Boissonade. — .A. Delboulle,
Notes lexicologiques (Forts. i

— V. Giraud, Rebelliau, Bos-
suet. — G. Lanson. Morel-Fatio, .Auibrosio de Salazar et

retude de Tespagnol en France sous Louis XIII. — Ders.,
Le I'iable predicateur. tradnit par Leo Rouanet. — L, Dela-
ruelle. Dnmoulin. Vie et ceuvres de Fred. Morel (1557—16S3).

Giornale Dantesco IX. 7: L. Filomusi-Guelfi. II simbolo
di Catone nel Poema di Dante. — .Alb. Trauzzi, Un fram-
mento della 'Divina Commedia' rinvenuto nel regio .Archivio

di Stato in Bologna. — P. Gambtra, La topografia del

viaggio di Dante nel Paradiso terrestre. — V. Husso. Le
reminiscenze della 'Oivina Commedia' nelle poesie di G. B.
Marino. — G. L. Passer ini. Bibliografia dantesca, — IX, 8:

Fr. Torraca. .A proposito di Guido dellc Colonne. — Giov,
Fedcrzoni, Breve trattato del 'Paradiso' di Dante. — Gio-
acchino Brognoligo, Chiosc dantesche d, Purgatorio XX,
43-4ÖV — L. Suttina, II 'Codicc diplomatico dantesco' di

Guido Biagi e di G. L. Passerini. — Xotizie.

Liter, ("entralblatt 40: Stengel, Mcycr-Lübke, Einführung
in das Studium der roman. Sprachwissenschaft. — A. E.
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Schönbach, Briefe ans der Frühzeit der deutschen Philo-

logie an Georg Fr. Benecke. Hrsg. von Riul. Baier. — -nn-.

Schmidt. Histor. Wörterbuch der elsSssischen Mundart. —
Klenz, Die deutsche Druckersprache. — H. A. K.. Eichen-
dorff. Das Incognito. Ein Puppenspiel. Hrsg. v. K. Weich-
berger. — H. Türck. Minor, (joethes Faust. — 41; L. Fr..

Dictionary of (|Uotations (French and Italian"! by Thomas
Benfield Harbottle and Philip Hugh Dalbiac. — W. K.. Have-
lok. ed. by F. Holthausen.— v. Komorzynski. Emanuel Schika-

neder. — Euling. Studien über Heinr. Kaufringer. nn-.

Siecke. Mythol. Briefe. 1. Grundsätze der Sagenforschung.
II. rhlands Behandlung der Thor-Sagen. — 42: F. B., Silvio

Pellico, opere. ed. M. Kinieri. — \. Gebhardt. Poestion.

Isländische Dichter der Neuzeit. — Türck. Eine neue Faust-
Erklärung. — 43: W . . . e. Maddalena. Lettere inedite del

Goldoni. — F. K., Thiele. Luthers Sprich Wörtersammlung.
— 44: Koschwitz. .Anleitung zum Studium der franz. Philo-

logie. — li.. Giraud. Essai sur Taine. — Ldw. Pr.. Skeat,

Notes on english etymology. — Poem. Goethe.

Deutsche Literatnrzeitnng No. 39: Planer und Reiss-
nianii. .luhann (jottfried Seume, von Sauer. — Nyrop.
lirammaire historique de la langue franraise. von Cloetta.
— Xo. 40: Altdeutsche -lateinische Spielmannsgedicbte des

10. .Jahrb.. übertragen von M. Heyne, von Von der Leyen.
— Mo. 41 : Neckel. L'eber die altgermanisehen Relativsätze,

von Seemüller. — An old English martyrology. by George
Herzfeld, von Kaluza. — Röhricht. Deutsche Pilgerreisen

nach dem heiligen Lande. Neue .\usgabe. von Benzinger. —
No. 42: Werner. Notkers Sequenzen, von Schönbach. —
Eckermann, (ioethes Faust am Hofe des Kaisers. In drei

Akten für die Bühne eingerichtet, hrsg. von Tewes, von
Witkowsky. — No. 43: Krause. Sprachwissenschaft!. Ab-
handlungen, von Bruchmann. — Peschel u. Wildenow.
Theodor Körner und die Seinen, von Sauer.

Xfiip Jahrbücher für das klass. Altertum. Geschichte
und deutsche Literatur und lür Pädagogik BJ. VII u.

^'III. (>. 7: Th. Ziclinski. Die Tragödie des (ilaubens. Be-
trachtungen zu Inimermann's Merlin. — W. Hoppe. Das
Verhältnis .Jean Pauls zur Philosophie seinerzeit (Schi.!. —
8: E. (irosse. Wundfs Völkerpsychologie. — A. Götze.
Rotwelsch. — M. Wohlrab, l'er Aufbau der Handlung in

Goethes IphiL'enie.

Wochenschrift für klass. Philologie 18, 42: M. Niemeyer,
Birt, der Hiat bei Plautns u. die latein. Aspiration bis zum
lii. .Jahrh. — H.Ziemer. Körting. Lat.-ronian. Wörterbuch.
2. Aufl. — 43: Ders., Salverda de Gravc. essai sur quelques
groupes de mots empruntis par le Nferlandais au Latin ecrit.

Sudwestdeutsche Schulblätter 1901. 10: Jos. Haas. Ueber
den .-Kiisdiurk der bedingten Kausalität im Französischen.

Deutsche Rundschau Nov.: l'.ernh. Suphan, (ioetbe's l.'nter-

haltuiiiien mit Carl Friedrich .\nton von Conta.

Das literar. Echo III. 24: C. V. Susan. Dante - Ueber-
sttzungcn.

Die Heimat. Monatsschrift des Vereins znr Pflege der
Natur- und Landeskunde in Schlesw'g-Holstein, Ham-
burg u. Lübeck XI, li): ISarford, Die Natur im Volks-
munde. I. — Wisser. Volksmärchen aus dem östl. Holstein.
— Langfeldt. Beiträge zur Erklärung schlcswjger Orts-

namen.
Allgemeine Zeitung Beilage 221: H. Schneegans, Moliires

Tartiiffe. — 230: H. Srhuchardt, Die Wahl einer Gemein-
sprache. — 2.35: H. St. Chamberlain. (ioethe u. der Typus
des german. (nnius. — 238: W. Crönert. Neue Böhmer-
waldschauspiele. — 239: E. Kilian. Der zweiteilige Goethe-
sche Theater-Ciötz.

The Atlienaeiim 38ö(i: Liddell. Chaucer. — A. H. Billings.

.\ guidc to the Middle English metrical roniances. — De la

Lande de Galan, Les personnages de l'öpopf'e roraane. - The
opus niajus of Roger Bacon. — The date of Gower's birth,

— 3S.')9 : The Love Letters of Victor Hugo : The Love Letters

of Balzac. — 3HH0: Etymology o{ jade. — Brazilian words
in English. — 38!il: A. Lang. Tennyson.

iVusenm IX. 9: Heymans, Wandt, Völkerpsychologie I, 2:

Die Sjirache. — Boer, Saxo Grammaticus. übers, v. Jantzen.
— Van Hamel. Das altfranz Rolandslied, hrsg. von E.

Stentrel.
,

Tijd.spiegel 1901. Ocf,: Gort. De nienwc Faust-commentaar.
Nederland 1901. Uct.: Xijhoff. De staatsman-dicbler Willem

vnn Haren.
Revue critiqae 41: A. Meillet. DelbrUck, Grundfragen der

dprachforschung. — V. IL, Morgan Callaway, The .\pposi-

tive Participle in Anglo-Sason. — F. Piquet. Schaer, Die
altdeutschen Fechter und Spielleute. — 42: V. H.. Diehn,
Die Pronomina im Frühmittelenglischen. — 43: J. J. Jusse-
rand, Hastings. Le Theärre francais et anglais. ses origines
grecques et latiues. — 44: Ch. Dejob. Raccolta di studi
critici dedicata ad .iless. D"Ancona. — 45: A. C. Job. Jakob
Büdmer. Denkschrift zum CC. Geburtstage. — A. C, Geiger,
Das junge Deutschland u. die preiissische Censur: Therese
Huber r764— 1829; (ioethe-Jahrbnch 22. — A. C. Sorel.

Etudes de litterature et d'histoire.

Revue pol. et litt. 12: L. Sech6. Balzac ä Fougeres. La genese
des 'Chouans'. — Le metier dramatique iM. M. F. Vanderem,
E. Fahre. Jean-Julliem. — 14: H. Frichet: L'n roman oubliö;
Obermann.— lö; E. Faguet; Le mouvement litt^raire con-
temporain i Besprechung des so betitelten Buches von Georges
Pellissier).

Revue des denx mondes \o. April; A. Fi Ion. Les sonnets
de Shakespeare. — lö. Sept. u. 15. Oct. enthält zwei .\rtikel

über das Dictionnaire genfral de la langue fran^aise. von
G. Paris.

La Revue de Paris 15. Aprü: A. Le Breton. Les origines
du roman populaire. — 1. Mai; G. Lanson. Molifire et la

farce. — 15. Sept; G. Paris. Etüde historique et topo-

graphiqne sur Ruiicevanx.

Revue hebdomadairo 5. Jan.: H.Bordeaux. Les reeditions

Balzac. — 16. März; Ders., Sainte-Beuve inconnu. —
30. März; Ders., Victor Hugo flance. — 4. Mai; Jos.
Ageorges. George Sand paysan. — 6. Juli: H. Bordeaux,
Le roman romamsque.

Aunales de l'üniversitA de Lyon. Xonv. s^rie IL 8: .T.

Firmery, Notes critiques sur quelques traductions alle-

mandes de po^mes francais au moyen äge.

Bulletin de la societe philomatiqae vosgienne Bd. 26:

A. Fonrnier. Quelques noms de lieux vosgiens.

Bulletin de la Societe d'etndes des Hautes- Alpes 1898.

S. 141-7. 303— 18. 1899. ,•<. 129-44, l.'^7 -201, 297 319;
F. N. Nicollet. Phonetique du [sie] patois alpin,

Annales des Basses Alpes 19(i0, t. IX: V. Lieutaud. Or-
donnances piovenc^ales de ."^aint-Michel-les-Forcalquier 1507—
1.508 'S. 377- S4i. — Z. Isnard. Mystere des Trois Rois.

Annales du Midi .52 (October 1901 :" F, Torraca, Sur la

date de la inoit de Savari de Maul&on.
Revue franco-allemande lll, 57: P, Brun, la philosophie

d'Alfred de Vigny. — .\d. Thimme, Zur Charakteristik der
franz. und deutschen Volkslieder I.

Neu erschienene Bücher.

Allen Paton, Lucy, Morgain la F6e. A Study in the Fairy
Mythology of the Sliddle .\ges. = Radcliffe College Mono-
graphs. 13. Boston. Cünn & Comp. S",

Barclay. J,. Euphormio, Satirischer Roman, nebst Euphor-
mios Selbstverteidigung und dem Spiegel des menschlichen
Geistes. Ans dem Lat. v. G. Waltz. Mit dem Bildnis Harc-
lays. Heidelberg. Winter, gr. 8». XVIIl, 605 S. M, 4.

Creizenacb. W.. Geschichte des neueren Dramas. 2. Bd.
Renaissance und Reformation. 1, Tl. gr. 8°. XIV, 532 S.

Halle. Niemeyer. M. 14.

Forschungen, literarhistorische. Hrsg. v. .1. Schick u. M.
Frh. V. Waldberg. XVII. -XXI. Heft, gr. 8°. E. Felber.

Berlin. M. 18.40. XVU. A. Brand. Müller v. Itzehoe. Sein
Leben und seine Werke. Ein Beitras; zur Geschichte des
deutschen Romans im 18, Jahrh. Vll, 99 S. M. 2.40. —
XVIIL 5L Oefterinsr. Heliodor und seine Bedeutung für

die Literatur. XII. 17(i S. M. 4. XIX. Th. Kyds Spanish
tragedy. Hrsg. v. .1. Schick. I Kritischer Text u. .\pparat.

Mit 4 Fksms. aus alten Quartos. CHI. 139 S. M. 7. —
XX. E. .\. Boucke. Wort u. Bedeutung in Goethes Sprache.
XV, 338 S. M. 5.

—
* XXI: W, De^tjen. Immermanns

„Kaiser Friedrich der Zweite". Ein Beitrag zur Geschichte
der Hohenstaufendrainen. IX, 216 S, M. 4].

(iuramere. Franc. B.. The Bcainninys of Poetrv. Newyork.
The .Macmillan Company. X. 48:^ S. 8».

Hastings. Charles. Tlie Theatre. its Development in France
and F,n<;land, and a Ilistory of its Greek and Latin Origins.

With an Iiitroilnctory Letter from Slonsicur Victorien Sardou.
.\uthorised Tran.slation by Franccs A, Welby. London. Duck-
worth, 8vo, pp, 3S4, 8/

John, Ivor B, The Mabinoeion. (Populär Studies in Mytho-
logy, Rümance. and Folklore, No. lli. London. D. Nutt.
16mo. sd.. pp 55. 6d.
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Lesicon Abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer uuil

italienischer Abkürzunijen. wie sie in Urkunden und Hand-
schriften besonders des Mittelalters gcbräiirlilich sind, dar-

gestellt in über 16000 Zeichen, nebst einer Abhandlung über

die mittelalterliche Kurzschrift, eimr Zusammeiistellnng epi-

graphischer Siüel. der alten rümisehen ».arabischen Zählung
und der Zeichen für Münzen. Ma-se und Gewichte. Von
Adriano C'appelli. Archivar und Palaograph bei dem königl.

Staatsarchiv zu Mailand. LI. 548 S. S» M. 7..Ö0. .T. .1.

Weber, Leipzisj. [Das Buch, über dessen Inhalt der aus-

führliche Titel schon hinreichend orientiert, wird auch den
Philologen willkommen sein.]

Martinak. E.. Psvcholoijische Untersuchungen z. Bedeutungs-
lehre, gr. 8°. VII. 98 S. Leipzig. Barth. 5L 3.

Meyer, Th. A., Das Stilgesetz der Poesie. Leipzig, Hirze).

XI. 331 S. 8°. M. 4.

Nausester. W.. Denken. Sprechen u. Lehren. I Die Gram-
matik, gr. 8°. 19.) S. Berlin. Weidmann. M. 4.

Nvrop. Kristoffer. Ordenes liv. Kobenhavn. det Schubotheske
"forlag. 239 S. 8°.

Ost hoff. Herm., Etvmologische Parerga. I. Teil. Leipzig.

S. Hirzel. Vlll. 378 .-^. S».

Sammlung indogermanischer Lehrbücher. Hrsg. v. H. Hirt.

l. Reihe: Grammatiken. 3. Bd. 8°. Heidelberg, t'. Winter.
M. 10. (3 Sommer. F.. Handbuch der lateinischen Laut-
nnd Formenlehre. Eine Einführung in das sprach wissen-
schaftl. Studium des Lateins. XXIII. 693 S, M. 10.]

Sievers. E.. (irnndzüge der Phonetik zur Einführung in das
Studium der Lautlehre der indogerm. Sprachen, n. verb.

Aufl. XVI. 328 S. 8». M. b. Leipzig. Breitkopt & Härtel.

V c a b u 1 a i r e e t y m o 1 o g i
q u e de 1 a 1 a n g n e g r e c q u e et

de la langue latine, par D. Laurent et G. Hartmann.
XXVIII. 497 S. 8°. Paris. Gh. Delagrave. Prix cart. toile.

fr. 6.

Zeitler. .lul. . Die Kunstphilosophie von Hipp. .\d. Taine.
Leipzig. Herm. Seemann Naclif. VIII. 206 S. 8°. M. 6.

. Nietzsches Aesthetik. Ebenda. IV, 308 S. 8». M. 3.

Agjahardus. W.. Deutsche Worte aus zwei .Tahrtausenden.
Prag. Xeugebauer. gr. 8». 95 S. M. 1.80.

Basch. V.. La poetiqu<> de Schiller. t'oUection historique des
grands philosophes. Paris. ¥€\. Alcan. 8°. fr. 4.

Bchaghel. Otto. Die deutsche Sprache. Zweite neubearbeitete
Auflage. = Das Wissen der Gegenwart. 54. Band. Leipzig,

G. Freytag. Wien u. Prag. F. Tempsky. 370 .S. 8». M.3 60.

Berthold. 0.. Die Sage vom Dr. Heinrich Faust. Leipzig-
Mockan. K. G. Th. Seheffer. 8». M. 3.

Bruns. K.. Volkswiirter der Prov. Sachsen (Ostteil) nebst
vielen geschichtlich merkwürdigen .\usdrücken d.' sächsischen
Vorzeit, gr. 8°. 31 S. Torgau, Friedr. Jacob. In Komm.
M. —.40.

Consent ins. E.. Lessing und die Vossische Zeitung. 8°.

VI, HO 8. Leipzig. E. Avenarius. M. 3.

Cook, Arth. B.. The Development of the Nature-Sense in the
German Lyric. Spartansburg. S. f.. W. F. Barnes. 8°. 119 S.

(üniversity of Virginia Studies in Teutonie Languages. Xo. 3).

Crorae, B., Hof u. Hufe. Eine philolog. Untersuchung, gr. 8°.

.54 S. (iött. Diss. M. 1.40.

Dobmann. Th., Die Technik der Gellertschen Lustspiele.
Progr, Freiburg 1901. 15 S. 4».

Drechsler, Paul, Das Verhältnis des Schlesiers zu seinen
Haustieren und Bäumen. Ein Beitrag zur deutschen Volks-
kunde. Progr. Zaborze. 4".

Duchosal, IL. Essai sur (irillparzer. Paris, Delagrave.
63 S. 8».

Fischer, K.. Eduard Mörikes Leben u. Werke, gr. 8». IXi
240 S. m. .\bbildgn. Berlin. B. Behr's Verlag. M. ().25.

Fleischer, Ida, Die ^\ortbildung bei Notker und in denver-
wandten Werken, eine Untersnchung der Sprache Notkers
mit hcsond, Rücksicht auf die Neubildungen. Diss. gr. 8°.

80 S. (iiittingen 190L \'andenhoeck & Kuprecht. M. 2.

Ford, C. K., Scheffel als Bomandichter. (Scheffel as a Novel-
list). Diss. Jlünclien ]9:iO. 60 S. 8».

Förstemann, Ernst.. Altdeutsohes Namenbuch. Liefrg. U.
(Schluss des 1. Bdes).

Gebhardt, A., (irammatik der Nürnberger Mundart. Ge-
schichtliche Darstellung der einzelnen Laute. Hab. Er-
langen 1901. 47 S. 8°.

Cilöel, H., Die Familiennamen Wesels. Beitrag zur Namen-
kunde des Niederrheins. Wrsel, Kühler. XI, 150 S. 8°.

Goethes \\erke. Hrsg. im .auftrage der Grossherzogin Sophie
V. Sachsen. III. Abtl. 12 Bd. u. IV. Ahtl. 25 Bd. Kleine
Ausg. gr. 8°. M. 11. Einbde. äM. 2. (irosse .-Vusg. M. 13.

Einbde. ä M. 2.60. Weimar. Herm. Biihlaus Nachf. [III 12.

Tagebücher. 1829-1830. VII. 412 S. M. 5.40. Grosse Ausg.
M. 6.40. — IV. 2.Ö. Briefe. 28. VII. 1814 -21. V. 1815. XII,
425 S. M. 5.60. Grosse Ausg. M. 6.60.]

Goethes Briefe, .ausgewählt und in chronologischer Folge
mit .Anmerkungen hrsg. v Eduard von der Hellen. 1. Bd.
1764-1779. Cotta'sche Bibl. der Weltliteratur Band 307.
Stuttgart. Cotta. M. 1.

Goethe-Briefe. Mit Einleitungen und Erläuterungen hrsg.
von Phil. Stein. I. Der junge Goethe 1764— 1775. Berlin.
Otto Eisner. 8° M. 3.

Goethe's Persönlichkeit. Drei Reden des Kanzlers Friedrich
V. Müller, geh. in den .Jahren 18.30 u, 1832. Hrsg. u. ein-

geleitet V. W. Bode. Berlin. Mittler & Sohn. 8». M. 1.25.

Graf, H. G., Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer
Sammlung aller .A.eusserungen des Dichters über seine poet.

Werke. I. Die ep. Dichtungen. 2. gr. 8». 680 S. 31. 9.

Frankfurt a. M.. Kutten & Löning.
Guglia, E., .\nalekten zur deutschen Literaturgeschichte. .Auf-

nahme französischer Schrittsteller in Deutschland in der 2.

Hälfte des 18. und zu Anfang des 19. Jahrb. Progr. Wien
1901. 26 S. 8«.

Hechtenberg. K.. Das Fremdwort bei Grimmeishausen. Ein
Beitrag zur Fremdwörterfrage des 17. Jahrh. Diss. Heidel-
berg 1901. 48 S. 8».

Herrmann. Paul. Erläuterungen zu den ersten 9 Büchern
der Dänischen (ieschichte des Saxo Grammaticus. 1. Teil.

Uebersetzung mit einer Karte. Leipzig. Engelmann. X.
.508 S. 8°. ^M. 7.

Houben, Dr. Heinr. Hubert. Gutzkow-Funde. Beiträge zur
Literatur- und Kulturgeschichte des 19. Jahrh. gr. 8°. XI,
568 S. Berlin 1901. A. L. Wolff. M. 10.

Humboldt. Karoline von. Neue Briefe. Rudolf Haym zum
Gedächtnis. Hrsg. und erläutert von .Albert Leitzmann.
III. 152 S. Halle. Niemeycr. 8». M. 3 60

.Jessen. K. D., Heinses Stellung zur bildenden Kunst und
ihrer Aesthetik. I. Teil. Bis Italien. Diss. Berlin 1901.

45 S. 8".

Jonas, -A,. Ein ungedruckter Brief Lessings. Progr. Stettin.

6 S. 4».

Kalthoff. A., Die religiösen Probleme in Goethes Faust.
Ernste Antworten auf ernste Fragen, gr. 8". III, 137 S.

Berlin 1901. C. A. Schwetschke & Sohn". M. 2.

Kantal, H., Das Plattdeutsche in Natangen. 2, Teil. 28 S.

4». Progr. Tilsit.

Kauffmann, F., Deutsche Grammatik, Kurzgefasste Laut-
und Formenlehre des Gotischen, Alt-, Mittel- und Neuhoch-
deutschen. Dritte vermehrte u. verbesserte Auflage. Gr. 8".

VIII. HO s. Marburg. Elwert. M. 2.20.

Klee. G.. Grundzüge der deutschen Literaturgeschichte. Für
höhere Schulen und zum Selbstunterricht. 4. .Aufl. 11.— 13.

Taus. gr. 8". VIII, 188 S. Berlin , Gg. Bondi. M. 1.50.

Kürsten, 0., Phonetik und Vokalismus der Nordostthüring.
Mundart von Bnttelstedt bei Weimar. Diss. Jena 1901.
39 S. 8".

Lessei. IL v.. Quellenuntersuchungen über .Anastasius Grüns
.Pfaff vom Kahlenberg". Diss. München 1901. 32 S. 8».

Litzmann. B.. Ibsens Dramen 1877—1900. Ein Beitrag zur
(ieschichte des deutschen Dramas im 19. Jahrh. gr. 8°. VII,

176 S. Hamburg, Voss. M. 3.50.

Lore, H., Zur tieschichte des Volksliedes im 18. Jahrh, Diss.

Berlin 1901. 38 S. 8».

Maync. H„ Ed. Mörike. Sein Leben u. Dichten. Stuttgart,

Cotta. 8«. M. 6 50.

Meisinger, 0., Die Rappenauer Mundart. I. Teil: Laut-
le1n-e. Diss. Heidelberg 1901. 44 S. 8».

Mosapp. IL. Charlotte v. Schiller. ?2in Lebens- u. Charakter-
bild. .Mit 2 Lichtdr.- Beilagen u. 21 Textbildern. 2. Aufl.

gr. h«. XII, 268 S, Stuttgart, Max Kielmann. M. 4,

Müller, M,, Ueber die Stilform der altdeutschen Zaubersprüche
bis 1.3(X). Diss. Kiel 1901. 78 S. 8».

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. und XVII.
Jahrh. No. 176; Joliaun von Schwarzenber», Pas
Büchlein vom Zutrinken. Hrsg. v. W. Scheel. 8". M. — .60.

— No. 177-181: .Angelus Silesius. Heilige Seeleiilust oder
geistl Ilirtenlieder der in ihren Jesum verliebten Psvchc.
1657. 1658. Hrsg. v. (i. Ellinger. XXXVIl, 312 S." 8».

M. 3. — No. 182: Johann Fischart, Das Glückhaftc Schiff
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von Zürich. 1.577. Hrss. von G. Baeseke. XXV. 60 S. 8°.

M. —.60. Halle. M. Niemcyer.
Prochnow. Ct., Mittelhochdeutsche Silvesterlegenden und ihre

Quellen. Diss. .Marburg 1901. 86 S.

Kunze. M.. Goethe und Loewe. Leipzig. Breitkopf & HSrtel.
4». 21 S. M. —.bO.

Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte Hrsg.
von \V. Braune. VIII S. Lfg. gr. 8°. Halle. .Viemeyer.

M. 2. [VIII. Xoreen. X.. Altnordische Grammatik II. Ält-

schwedische Grammatik mit Einschlnss des .\ltsfutnischen.

3. Lfg. Nomen, .\dverbium. Zahlwort. S. 280—387. M. 2.)

Schöningh's Ausgaben deutscher Klassiker m. ausführlichen
Erläuterungen. 27. Bd. 8°. [27. (ieorges, 51.. Mittelhoch-
deutsche Dichtungen. Xebst Einleitung und Erläuterungen.
bearb. v. G. V. 224 S. M. 2.]

.Stephens. G.. The Old Northern Eunic Monuments of Scan-
dinavia and England. Vol. 4 Fol., sd. London. Williams
& Norgate. 20/

Stickelberger. H.. .Teremias Gotthelf. Ansprache am Denk-
mal von .Teremias Gotthelf. [.-lus: „Schweiz. Lehrerzeitg."]
Zürich. Grell Fnssli. gr. 8°. 8 S. M. 2.3.

Stötzner. P.. Osterfeiern. hrsg. nach einer Zwickauer Hs.
ans dem Anfange des 16. .Tahrh. 28 S. 4". Progr. Zwickau.

Sundermann. H.. Friesische u niedersächsische Bestandteile
in den Ortsnamen Gstfrieslands. Ein Beitrag zur Siedelungs-
geschichte der Nordseeküste. Lex 8». X. 48 S. Emden,
W. Haynel M. 2.

Sydow, M., Burkart von Hohenfels und seine Lieder. Diss.

Berlin lilOl. 42 S. 8".

Te Winkel. .7., De noordnederlandsche Tongvallen: .Atlas van
Taalkaarten met Tekst. Aflev. 2. Leiden. Brill

Textbibliothek, Altdeutsche. II: Meier Helmhrecht von
Wernher dem Gartenaere. Hrsg. von Fr. Panzer. Halle,

Xiemeyer. XVII. 64 S. KI. 8°. M. -.80.
Todt. k.. Goethe und die Bibel. Progr. Gvmn. Steglitz.

S. 13-26.
Volkslieder. Oberschefflenzer. Gesammelt v. .\uguste Pender,

Niederschrift der Weisen von Dr. .T. Pommer. Karlsruhe.
Pillmeyer. 8». 31. 3.

Wörterbuch, Deutsches, von ,Tac. Grimm n. Willi, (nimm.
X, 7: Sinn — sitzen.

Bock, F., Metrische Studien zu Thomas Hoccleves Werken-
Diss. München 1900. VI, 68 S. 8".

Brook. Stopford A... King .Alfred as Educator of his People
and Man of Letters. With an .\ppendix of Passagcs from
the Writings of .\lfred. Selected and Translated from the

Old English by Kate M. Warren. Cr. 8vo. sd.. pp. 70. Lon-
don. Macmillan. 1/

Brotanek. Rud.. Geschichte des englischen Maskenspiels und
verwandter Gattungen. = Wiener Beiträge zur englischen

Philologie. XV. Band. gr. 8°. XV. 371 S. Wien, Brau-
mnller. M. 12.

Bülbring, Karl D., .Utenglisches Elementarbuch. j. Laut-
lehre. = Sammlung germ. Elementarbücher I. 4. Heidel-

berg, C. Winter. XVIII. 260 S. 8». M. 4.80.

Burns, Robert. The Poetical Works of. Edit. by .\lcxander

Smith. Savoy. Ed. Illust. by Moore Smith. With Glossa-

rial Index and Biographical Jlemoir. Gr. 8vo, raor.. pp.
xxxiii-H62. London. S Bagster. 10/6

— — The Poetry of. Edit. by William Ernest Henley and
Thomas F. Henderson. Gentenarv Edit. 4 vols. Cr. 8vo.

Edinburgh. .lack. 12/6

Byrun, Lord. Works. New. Revised, and Enlarged ed. With
Illusts.. Letters. and .Tonrnals. Vol. 6. Edit. by Rowland
E. Prothero. 8vo, pp. 622. London, .1. Murray. 6/

Chambers's 20th Century Dictionary of the English Lan-
guage. Pronouncing. Explanatory. Etymological. With Com-
pound Phrases. Technical Terms in use in the .\rts and
Sciences, C'olloquialisnis. Füll .•\ppfndiccs, and copioiisly

lUustrated. Edit. by Kev. Thomas Davidson. 8vo, pp. viii—
1207. London. Chambers. 3/6

Elson. Louis C. Shakespeare in Music. A Collection of the

Chief Musical .Mlnsioiis in the Plays of Shakespeare, with
an .\ttenipt at their Explanation and Derivation, togethcr
with much of the Original Music Illust. Cr. 8vo. pp. 464.

London. D. Nutt. 6/

Forschungen znr englischen Sprache n. Literatur, begründet
V. E. Kölbing. 2. Heft. gr. 8». Breslau. M. & H. Marcus.
M. 3.20. [2. Weyrauch, M., Die mittelenglisuben Fassungen

der Sage v. Guv of Warwick und ihre altfranzösische Vor-
lage. V. 96 S. M. 3 20.J

FUchsel. H., Die Sprache der Northumbrischen Interlinear-
version zum .(ohannes- Evangelium. Diss München 1901.
62 S. 8».

Greenough. .1. B.. and G. L. Kittredge. Words and their

Ways in English Speech. New-York. The Macmillan Com-
pany. 8». 442 S.

Keats. .lohn. Poetical Works. World's Classics. 12nio. pp.
344. London. G. Richards. 2/

Kern. A.. Creorge Chapmans Tragödie t^aesar and Pombev
und ihre Quellen. Diss Halle 1901. 44 S 8°.

Knowlson, T. S.. How to study English litteratnre. Lon-
don. Richards. 8°. 3 sh. 6 d.

Koeppel. Emil. Zur Semasiologie des Englischen. S. A. aus
Strasshurger Festschrift zur XLVI. Versammlung Deutscher
Philologen. S. 49-67.

Kyd. Thomas. Works. Edit. from the original Texts. With
Introduction. Notes, and Facsimiles by Frederic L. Boas.
Roy. 8vo, pp. 586 Oxford. Clarendon Press 15/

Lang. .Andrew. Alfred Tennyson. Modern English Writers.
Cr. 8vo. pp. viii -233. London. W. Blackwood. 2/6

Lindelöf. U.. Die Hs .Tunius 27 der Bibliotheca Bodleiana.

S .A. ans den Mi?moires de la Soci^tS Neo-philologique ä

Helsingfors III. S. 1-73. Helsingfors 1901.

Macaulay. Lord, Essays on Life and Writings of .\ddison.

Edit. by A. Burrell. Cr. 8vo. London. Longmans. 1/6

Meindl, Vincenz. Sir George Etheredge. sein Leben, seine

Zeit und seine Dramen. = Wiener Beiträge zur englischen

Philologie. Band XIV. VIL 278 S. gr. 8». 1901. Wien.
BraumUller. M. 7

Morley. Edith .T.. The Works of Sir Philip Sidney. L'niver-

sity College. London. The Quain Essay. 1901. 8to, sd.,

pp. 60. London. Hugh Rees. 1/

New English Dictionary on Historical Principles. A. Foun-
ded Mainly on the Materials coilectcd by the Philological

Society. Edit. by Dr. .lames A. H. Murray. with the assi-

stance of many Scholars and Mun of Science. C>xford Eng-
lish Dictionary. Kuiicr-Ki/x. Vol. ö. Double Section. Fol.

Oxford. Clarendon. Press. 5

O'Donoghue, D. .L. The Poets of Ireland. \ Biographical
and Bibliographical Dictionary of Irish Writers of English
Verse. New. Enlarged. and thoroughly Kcvised Edition.

Part I. iTo be eompleted in 5 parts.) 8vo, sd,. pp. 64. Dub-
lin. O'Donoghue & Co. 2/

Oftering. W. E.. Wordswortb's u. Byron's Natur-Dichtung.
Freih. Diss. Karlsruhe 1901. 198 S' 8».

OelznerPetersen, Kate. The Sources of the Parson's Tale.

Boston, Ginn & Company. Radcliffe College Monographs.
No. 12. IV. 81 S. 8°. "

Ritter. Otto. Quellenstudien zu Robert Burns. 1773—1791.
Berlin. Maver & MülUr. =- Palaestra XX. VIII, 260 S. 8».

M. 7.50

Schaub. E.. W. JI. Thackeray's Entwicklung zum Schrift-

steller. Ein Beitrag zur Biographie W. M. Thackerays.
Dis--. Basel 1901. 12.5 S. 8».

Schröer. .4.. Modeinenglische Elementargrainmatik iLaut- u.

Formenlehre'. [.\us: .tirieb- Schröer. Englisch-deutsches u.

deutsch-englisch. Wörterl;uch"j. Lex.-8°. 20 S. Stuttgart,

Paul Neff. M. —.30.
Steffens, IL. Versbau und Sprache des mittelcnglischen stab-

reimenden Gedichtes 'The wars of .Alexander'. Diss. Bonn
1901. 32 S. 8".

Stollrciter. E., Quellen-Nachweise zu .lohn Gowers Confessio

.\mantis. I. Teil. Diss München 1901. .58 S. 8».

Vischer. Fr. Th.. ShaUispcaro-Vortiäge. IV. König .lohann:

Richard IL; Heinrich IV; Heinrich V. Stuttgart, Cotta. 8«.

M. 8.

Weber, F., Lacy's Sanny the Scot und Garrick's Catharine

and Petruchio im Verhältnis zu ihren i.Juellen Diss. Rostock
1901. 85 S. 8".

Zupitza. Julius, .-Mt- und mittelenglisches l'ebungsbuch.

Zum tiebrauchc bei Cnivcrsitäts-Vorlesungen und Siininar-

Uebungen. Mit einem Wörterbuche. 6. verb. Autlage, bearb.

von .1. Schipper. X, 3:17 S. 8°. Wien. Braumüller. M. 6.80.

Alarcon. P. .\. de. El Capitän Vencno. Ed. with notes and
vocabulary bv (ieorge Griffin BrowncU. New -York. 12".

143 S

.\les8i, Gius., II Petrarca precursore degli umanisti : studio.

Messina, libr. edit. Ant. Trimarchi, 1901. 8°. p. 34
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Annali della r. scnola normale snperiore di Pisa. Filosofia

e filologia. Vol. XIV. Pisa, tip. succ. fratelli Xistri. 1901.

8°. p. 32.' [Pintor. Fortunato, Delle liriche di Bernardo
Tasso. — Ferrari. Lnigi, Del Caff^. periodico milanese dtl

secolo XVIII].
Arnold. Wilh., Edmond Eostands 'Princesse Lointaine' und

'Samaritaine'. Ein Beitrag z. Würdigung der franz. Dramen-
dichtung der Gegenwart. Diss. gr. 8°. 89 S. Arnstadt
1901. Leipzig. Li. Fock. M. 1..50.

Aucassin et Xicolette. chante-fable du XII«'"« si^cle, mise
en fran^ais moderne par (iustave llichaut, avec nne preface

de Jos. B^dier. Paris. Fontemoing. XLVII. 137 -. kl. 8».

Beiträge. Münchener. zur romanischen und englischen Philo-

logie. Hrsg. V. H. Brevmann u. J. Schick. XXII. gr. 8°.

Leipzig, A. Deichert Xachf. [XXII. Buchetmann, Frat.

Edm.. 0. Cap., Jean de Rotrou's .\ntigone n. ihre Quellen.

Ein Beitrag zur (jeschichte des antiken Einflusses auf die

französische Tragödie des XVII. Jahrh. XVI. 268 S. 1901.

M. 6.50.]

Bibliothek, romanische. Hrsg. von W. Foerster. I. 8°-

Halle. Xiemejer. M. 6. [I. Kristian v. Troyes" Cliges

Textansgabe mit Einleitungen, Anmerkungen und Glossar

hrsg. V. \V. Foerster. 2. Äutl. XLVII, 231 S. iL 6.]

Blersch, Die stilistische Bedeutung des franzosischen Sub-
stantivs. Progr. Eottweil 1901. 24 S. 8°.

Blochet, E., Les sources orientales de la Divine Comedie. =
Les littSratures populaires de toutes les nations. t. XLL
Paris, llaisonneuve. 8°. fr. 5.

Bock, M., Vergleiche und Gleichnisse bei einigen altfranzös.

Dichtern. Progr. Linz 1901. 66 S. 8».

Brandes, G., Les grands courants littSraires au XIX« siöcle.

L'ecole romantique en France. Ouvrage traduit sur la 8« fd.

allemande par A. Topin. Precfd6 dune introduction par
V. Basch. gr. 8». XXIV, 394 S. Berlin, Barsdorf. M. ö.

Bruneti^re, F., L'Evolution de la po6sie lyriqne en France
au XIX« siecle. Legons professees ä la Sorbonne par Ferdi-

nand Bruneti^re. T. 2. 3« edition. In -16. 306 p. Paris,

lib. Hachette et C«. 1901. fr. 3..Ö0.

Bnchenau, A.. Zum Versbau Mistrals. Diss. Marburg 1901.

132 S.

Campus, G., Fonetica del dialetto logudorese. Torino, tip.

Vincenzo Bona, 1901. 8«. p. 78.

Caponi, Gustavo, Di Alessandro Pazzi de' Medici e delle

sue tragedie metriche. Prato. tip. Giachetti, flglio e C,
1901. 8». p. 35. Cent. 50.

Caselli, \.. Studio comparativo tra la lingua italiana e la

francese. Parte 1. Messina, Trimarchi. 8°. 2 1.

Catalogne Felibreen et du Midi de la France, l""« Ann^e
1900. Notes et documents sur le Felibrige, avec la biblio-

grapbie des Majoraux des origines .a nos jours 1 1876 — 1900.
Bibliographie sommaire des oeuvres publiees en 1900 con-

cernant le Midi de la France et plus particulierement la

langue d"oc. R6dige par Edmond Lef^vre. Marseille, Paul
Bnat. IV, 122 S. 8°. fr. 3..50.

Cervantes, Miguel de, Don Qixote. Vol. 2 and 3. iComplete
Works of Miguel de Cervantes Saavedra, in 12 vols.) Edit.

by Jas, Fitzmaurice-Kelly. Trans, by John Ormsby. Cr. 8vo,

pp. VII. 245. IX. 243. (Glasgow, Gonans & Gray, 2/

Chiattone. Dom., I due codici mss. della Francesca da Kimini.
di Silvio Pellico, esistenti in casa Cavazza a Saluzzo e i loro

annotatori. Saluzzo, tip. di Bovo e Baccolo, 1901. 8". p, 52,
con facsimile. [Estr, dal Piccolo Archivio storico dell' antico
marchesato di Saluzzo. anno I. n' 1-2.1

Choix de lettres du XVII" siicle, publiees avec nne intro-

duction, des notices et des notes par G. Lanson. 6« Edition,

revne. Petit in-16, xxxvi-662 p. Paris, librairie Hachette
et C«. 1901. fr. 2,.50.

Chuquet, A., J. J, Rousseau. 2« edition, revue. In-16, 208
pages et portrait. Paris, lib. Hachette et C«. 1901. fr. 2.

[Les Grands Ecrivains fran(;ais.]

Church, J. E., Beiträge zur Sprache der Lateinischen Grab-
inschriften. L Teil, Diss. München 1901. 98 S. 8^

Cian, Vit., Varietä dugentistiche: una probabile parodia Ictte-

raria e nn saggio di precettistica matrimoniale. Pisa, tip.

Mariotti, 1901. 8«. p. 21.

Cipolla, Cost., Dante con Dante. Montecassino, tip. di Monte-
cassino. 1901, 8°. p. 55. L. 1.10, |1. Politica e religione.

2. Marco Porcio Catone Uticense. 3. II sorriso di Beatrice.]

Clouzot, iL. L'Ancien Thfätre en Poitou. In-8, xv, 398 p.

Niort, librairie Clouzot. 1901. fr. l.U).

Coleccion de autos, farsas y coloquios del siglo XVI, publice

par Lfo Rouanet. T. 3. In-16, 546 pages. Mäcon, impri-

merie Protat freres. 1901.

Down er, C. A., Frederic Mistral; Poet and Leader in Pro-

vence. Xew-York. The Columbia University Press. 277 S. 8".

Dreyer, P.. Zur Clermonter Passion. Diss. Marburg 1901.

80 S. 8°.

Engel, Ed., Geschichte der französischen Literatur von ihren

Anfängen bis auf die Gegenwart. 5. Aufl. (Mit Zusätzen).

1901, gr. 8». Leipzig. Baedeker. Geh. M. 5.

Fabian i. Vit.. Ippolito Neri: studio biograflco critico. Firenze,

Bernardo Seeber edit, Empoli, tip, di Edisso Traversari,

1901, 16°. p. 251. L. 3. [1. Vita e corrispondenza episto-

lare del Neri. 2. Le liriche. 3. Le conclusioni amorose.

4. II capitolo. 5. II Samminiato. 6. Appendice.]

Fahre, Joseph, La chanson de Roland. Traduction nouvelle

et compU'te rythm^e conformement au texte roman. Pr6-

cedi5e de Roland et la Belle Aude. Prologue ä la chanson
de Roland. Suivie de Autour de Roland, Ächos des chan-

sons de geste de la vieille France. Paris , Belin freres.

664 pages in-18 Jesus, fr. 4.

Flechia, (üus., Manipoletto di etimologie saluzzesi. Saluzzo,

tip. di Bovo e Baccolo. 1901. 8°. p. 7. [Estr. dal Piccolo

Archivio storico deir antico marchesato di Saluzzo, anno I,

ni 1—2.]
Forkert. Fr. Mor., Beiträge zu den Bildern aus dem altfranz,

Volksleben auf Grund der 'Miracles de Nostre Dame' par

personnages. I u, II : Glaubensleben und kirchliches Leben.

Heidelberger Diss. 146 S. 8°.

Francesco, I Fioretti di S., secondo il Codice Fiorentino

del Manelli ora per la prima volta pubbl. da L. Manzoni.

Mit 19 Tafeln nach Gemälden von Cimabue, Giotto u. deren

Schülern. Rom. Loescher & Co. gr. 8°. fr. 10.

Giannone, Tom., Una novella del Boccaccio ed un dramma
del Lessing : studi di critica storica e letteraria. Agnone,
tip. edit. Sannitica. 1901. 8". p. 170.

Giovanna Ildebrando Della. Lectura Dantis: il canto XXIII
deir Inferno, letto nella sala di Dante in Orsanmichele il di

22 di marzo 1900. Firenze, G. C. Sansoni edit., 1901. 8».

p. 34. L. 1.

Goldschmidt, H., Studien zur Geschichte der ital. Oper im
17. Jahrh. Leipzig, Breitkopf u, Härtel. VIII. 412 S, 8».

M, 10,

Hecker, 0., Boccaccio-Funde: Stücke ans der bislang ver-

schollenen Bibliothek des Dichters darunter von seiner Hand
geschriebenes Fremdes und Eigenes, ermittelt und erwiesen

von Oskar Hecker. Mit 22 Tafeln. XV, 320 S. gr. 8». Braun-
schweig. Westermann. M. 20.

Hilgenfeld, B., La correspondance entre Racine et Boilean.

II. 19 S. 4». Progr. Wohlau.
Hume, Martin \. S., The Spanish People. Their Origin,

Cirowth, and Influence. With a Map and Bibliography. The
Great Peoples. Extra er. 8vo. pp. 556. London, Heine-

mann. 6/

Jaberg, Karl, Pejorative Bedeutungsentwicklung im Fran-

zösischen. Mit Berücksichtigung allgemeiner Fragen der

Semasiologie. Berner Diss. 41 S. 8°. [Die vollständige

Arbeit erscheint Zs. für rom. Phil. Bd. XXV u. XXVI.]
Kelly, J, Fitzmaurice, Historia de la litteratura espai^ola.

Traducida del ingles y anotada, por A. Bonilla, con un ex-

tenso prologo del Sr. Men^ndez y Pelayo. Madrid 1901. 4°.

10 Pesetas.

Klinger, L., üeber die Tragödien Casimir Delavignes III.

20 S. 4°. Progr. Waidenburg i. Schi.

Knoth, E,, Ubertino von Casale. Ein Beitrag zur religiösen

Literatur des Franziskanerordens, 50 S. 8". Marbnrger
Diss.

Kohlmann, G., Die italienischen Lehnworte in der neufran-

zösischen Schriftsprache (seit dem 16. Jahrb.). Diss. Kiel

1901. 86 S. 8°.

Kötteritz, J., Sprachliche n. textkritische Studien znr anglo-

normannischen Reimchronik vom schwarzen Prinzen. Diss.

Greifswald 1901. 65 S. 8«.

Langlois, E., Une r^daction en prose de 'l'Ovide moralis«'.

In-8, 8 pages. Nogent-le-Rotrou. imprini. Daupeley-Gouver-

neur, 1901. lExtrait de la Biblioth^que tfe l'Ecole des

chartes [t. 62).]

La Ruc, Jean, Dictionnaire d'Argot. Prfc6d<; d'une Histoire

de l'Argot par Clem. Casciani. Paris. Flammarion, fr. 1.25.

Leopardi. (iiac, 11 canto terzo dei Paralipomcni della Batra-

comiomachia: saggio di un commento nuovo a cura di Tom-
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maso Pagnotti. Spoleto, Antonio Ragnoli tip. edit., 1901.
8». p. xliiij, 42.

Lettere di dantisti [pubblicate da] A. Fiammazzo, con prefa-

zione dl Raffaello Caverni. Primo e secondo gruppo : lettere

del secolo XVIII o ad esso relative ; lettere del secolo XIX
di distinti dantisti stranieri. Cittä di Castello, 8. Lapi tip.

edit., 1901. 16". 2 voll. p. 55—54. iCoUezione di opus-
coli danieschi inediti o rari diretta da G. L. Passerini. n'

64-65.]
Lohmann, W.. Untersuchungen über Jean Lowets 12 Mys-

terien zu Ehren von Notre Dame de Liesse. Diss. Greifs-

wald 1900. 99 S. 8«.

Lupetti, Ant.. La fede cattolica, apostolica, romana di Dante
Alighieri : conferenza. Pisa, tip. di F. Mariotti. 1901. 16°.

p. 69.

Manacorda, Gins., Da s. Tommaso a Dante: congetture e

riscontri. Bergamo, Istituto italiano d' arti grafiche , 1901.
8». p. 101.

Mazzoleni, Achille. .Sordello e l'apostrofc dantesca. Bergamo.
Stab. tip. lit. fratelli Bolis, 1901. 8». p. 14. [Estr. dalla

Relazione dell' anno 1899 — 1900 del r. istituto tecnico Vit-

torio Emanuele II in Bergamo.]
Melardi, A, Sui grecismi calabro-reggini : appunti dialetto-

logici. Pistoia, tip. di O. Flori. 1901. S". p. 40.

Mennung. Albert, .lean-Franrois Sarasin's Leben und Werke,
seine Zeit und Gesellschaft. Krit. Beitrag zur französ. Lite-

ratur- und Kulturgeschichte des 17. .Ths. unter Benutzung
ungedruckter Quellen. I. Bd. Halle , Niemeyer. XXXII,
436 S. 8». M. 12.

Moliferes Meisterwerke. In deutscher Uebertragung von L.

Fulda. 3. vermehrte AuÜ. Stuttgart. Cotta. 8». M. 6.50.

[Enthält jetzt: Tartüffe. Der Misanthrop; Die gelehrten
Frauen; Die Schule der Frauen ; Die Schule der Ehemänner

;

Amphitryon ; Der Geizige ; Der eingebildete Kranke
]

Olivier, ,1. .7.. Les Com^diens fran^ais dans les cours d'.\lle-

magne au XYIII« siecle. I'''' serie : la Cour electorale pala-

tine 16.. — 1778. Pr^face de M. Emile Faguet, de l'Aca-

demie frangaise. In-4.. XX.KIII, 225 pages avec 15 planches.

bois et eaux-fortes, d'apr^s les documents de l'epoque. Poi-

tiers n. Paris. Society francaise d'imprim. et de libr.

Pfau, 0., Ein Beitrag zur Kenntnis der modern-französischen
Volkssprache. Diss. Marburg 1901. 62 S.

Preime, A., Die Frau in den altfranzösischen Schwänken.
Ein Beitrag zur Sittengeschichte des Mittelalters. Cassel,

Th. G. Fisher & Co. gr 8°. III. 171 .S. M. 2.

Raffaele. Lu.. La fortuna della Divina Commedia: nota dan-
tesca. Trani, V. Vecchi tip. edit. 1901. 8». p. 22.

Rousseau. J. .1., Lettre i M. dWlembert sur les spectacles.

Publiee avec une introduction. un sommaire, des appendices
et des notes historiqucs et grammaticales par L. Brunei.
2» edition, revue. Petit in-16., XXXI, 223 p. Paris, libr.

Hachette et ('ie.',1901. fr. 1..50.

St. Cyres, Viscount. Fran^ois De Fßnfelon. With 8 Illusts.

8vo. pp. 322. London, Methuen. 10/6

Sanders, E. K, Pension: His Friends and his Enemies. 1651
—1715. With Portrait. London, Longmans. 8". 430 S.

10/6.

Sarappa. F., La critica di Dante nel secolo XVIII. Nola,

tip. sociale S. Fclice. 8°. L. 2.

Scano, Emanuele, Saggio critico storico sulla poesia dialet-

tale sarda. Cagliari-Sassari, stab. tip. (J. Dessi, 1901. 8°.

p. 213.

Schneegans. H., Moliftre. = (leisteshelden. 42. Bd. Berlin.

E. Hofmann & Co. 261 S. 8». M. 2.40.

Schwan. Ed.. Grammatik des .\ltlranziisischen. Neu bear-

beitet von Dietr Behrens. 5. .\ufl. LeipziL'. Reisland. VIII.

272 S. 8».

Sleumer. Alb.. Die Dramen Victor Hugos. Eine literar-his-
torisch-kritische Untersuchung. = Literarhist. Forschungen
hrsg. von Schick u. von Waldberg. XVI. Berlin. Felber.
XXVI. 368 S. 8». M. 8.

Sorel. A., M«"« de Stael. 3e Edition. In-16. 216 p. et portrait.
Paris, libr. Hachette et Cie. 1901. fr. 2.

— — , Etudes de litterature et d'histoire (Montaigne et Pas-
cal : Croquis normands ; Maupassant ; Eugfene Boudin ; Vues
sur rhistoirc: Taine et Sainte-Beuve ; l'Orient d'autrefois;
le Drame des poisons ; Notes et Memoires sur l'Empire ; Na-
poleon et sa famille ; Waterloo ; la Vie politique en province

;

les Memoires de Bismarrk). In-lS jC'Sus. 289 p. Paris, impr.
et libr. I'lon-Nourrit et Cie. 1901. fr. 3.50.

Tescari. (>.. Gli studi provenzali in Italia nella prima metä
di questo secolo e il Ra3-nouard. Schio, stab. tip. lit. Leo-
nida Marin. 1901. 16°. p. 73. [i. Perticari, Apologia di

Dante. 2. Galvani, Osservazioni sulla poesia dei trovatori.]

Thurau. G., Der Refrain in der französ. Chanson. Beiträge
zur Geschichte und Charakteristik des französ. Kehrreims.
— Literarhist. Forschungen hrsg. v. Schick u. von Wald-
berg. XXIIl. Berlin. Felber. XXV, 494 S. 8°. M 12.

Tirso de Molina. Don CJil de las calzas verdes. Ed. with
introduction, notes and vocabulary, bv .T. Benjamin Parsons
Bourland. New York. 1901. 16«. XXVII. 198 S.

Ullniann, Die Stellung des Relativpronomens zu seinem Be-
ziehungsworte in den ältesten französ. Sprachdenkmälern.
40 S. 8". Greifswalder Diss.

Uva, Orazio D', II canto VII dell' Inferno o la fortuna dan-
tesca. Trani, V. Vecchi tip. edit.. 1901. 8°. p. 19.

Vaganay, Hugues. Le sonnet en Italic et en France au XVI'
sifecle. Essai de bibliographie compar^e. [I. Liste chrono-
logique des ouvrages de 1.501 ä 16CK) renfermant des sonnets.
— II. Liste chronologique des reimpressions aus XVII*,
XYIIP et XIX' si^cles. — III. Liste alphabetique par noms
d'auteurs des etudes litteraires et travaux bibliographiques
consultes et ä consnlter. — IV. Index des sonnettistes du
XVI" siecle avec renvois aux listes I— III. — V. Index des
personnages cites dans les sonnets i-us. — VI. Index des
imprimenrs et libraires du XVP sifecle avec renvois ä la

liste L] Bibliotheque des facultas catholiques de Lyon. 8».

fr. 10. ( Pour les commandes, s'adresser ä l'Auteur, rue du
Plat. 25. Lyon.]

Venturi. Giov. .\nt., Lectura Dantis: il canto IX dell' In-

ferno, letto nella sala di Dante in Orsanmichele il di 9 di

gennaio 19IX). Firenze, G. C. Sansoni edit. ; tip. G. Carne-
secchi c tigli. 1901. 8». p. 32. L. 1.

Verzau. A.. Le prime commedie italiane del Cinquecento.
Progr. Graz 1901. 32 S. 8».

Vidossich. Gius.. Studi sul Dialetto Triestino (Schluss). Es-
tratto dair Archeografo Triestino. N. S. XXIV, 1. Triest, 1901.
S. 65-138.

Voragine, .T. de, La Legende dor^e, de .lacques de Vora-
gine. NouvcUement traduite en frani;ais. avec introduction,

notices. notes et recherches sur les sources. par labbfe J.

B. M. Roze. 3 vol. in-8. Premiere partie. XXVIII. 494 p.

;

deuxieme partie. 578 p. ; troisifeme partie. 554 pages. Paris.
libr. Rouveyre, 1902.

Personalnachrichten.
Prof. Dr. Wend. Foerster. der am 26. October sein

25jährigcs Bonner Professoren-.Tubiläum feierte, ist zum kor-
respond. Mitgliede der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften
in Giittingen ern.^nnt worden.

Prof. Dr. E. Koschwitz ist auf seinen Wunsch an die
Universität KönJL'sbertr. und Prof. Dr. .\. Kissner an die
Inivirsitiit M.nlniru' vorsetzt wonliii.

NOTIZ.
Den ^ermaniBtUchen Teil redigiert Otto ItehnZhcl lOiesten, Iioftiiaiinniras>i(> 8i , den romanifltinchen und cnfrÜHchen Toil Kritz N^nniftnii

(Heidelberg, ünt. Meckariiir. 30». und man bittet, die Beiträge 'Recensioncn, kurze Notizen. l'crHrnmlnaohrichten etc.i dem entsprechend gerälltgfit zu adrefinfren.

Die Redaktion richtet an die Herren Verleger wie VerfasMer die Bitte, dafür S'jrge tragen zu wollen, das« alle neuen Werke germanistiftchon und romanitttiAChen
Inhalt« ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Verntittelung von <). R. Ueinland in Leipzig zugesandt werden. Nur In diea«m
Fftlle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue rublicarionon eine Ucnprechuiig oder kürzere Bemerkung
In der Bibliographie) zu bringen. An O. R. ReiHland aind auch die Anfragen über Honorar und Homlerabzüge zu richten.
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Preis für drei^eftpaltene

Petilzeile 2ö Pfennige.
Literarische Anzeigen.

=^
Beilageg'ebühren nach l|

Dmfan^ H. 12, 15 u. 18.

Mpiil . Verlag von George Westeroiann in Braunschwetg
. Mniifneu. ? Durch jede Buchhandlung zu beziehen '* ''^"-

Boccaccio-Funde
StücUe

an.s der bislang ver.sihollpnen Bibliothek
des Dirht'-is (Jainnter von seiner Hand
geschi iebenes Fremdes und Eigenes

ermittelt und erwiesen
von

Oskar Hecker.
Mit 22 Tafeln •• 21 Bogen gr. Oktav ; Geheftet 20 M.

Das vorsiehende Werk dürfie dazu besrimmt sein, in den gelehrien
Kreisen Aufsehen zu erregen. Der Verfasser berichtet über den Be-
stand und die Schicksale der für damalige Zeit bedeutenden Bibliothek
Boccaccios, die seit vier Jahrhunderten völlig verscholleo war. Es
ist ih'ii gelungen, ihre Spuren in der Heimats'adt des Dichters wieder
ausfindig zu machen, und seine Xachforschungen habea zu der Er-
niitielong einer Anzahl von Manuskripten geführt, die alle einmal in

Boccaccios Besitz gewesen sind S

-1 •••»••^•••••••••••«
3. ®. Öottn'ifte S^udibanDlung 9lact)folgec ®. m. 6. ^.

glultgarl tnib JBtrlin

£cpt:l-eii eiici)teneii:

3« beutjcf)cr Uefievtraguiig Hon

ciuöroit; ^luba
I)tttti?, r>ernie^rf<? Tluffage.

©cbeftet 6 aJfart 50 l*f. &eamt Betnmbcii 7 Tlaxi 50 $f.

3nt)ali: Sartnff — 'Ha Wmnthvov — Tic aelehi'ten Jrai'fi —
Sie Sdiulf ber Jraiicn — 3)ie adiule &er (Jbemäimer —
3linphitnioii — Ter (Seiäige — £er eiiigebilöcte ffianfe.

I'ie neue Jlnfla^f '" fincr gvünblidieii ÜfeDirioii unb 9!a(l)=

bffferunfl iinttisogen iomie um brei atücfe: „2)te Schule
bc r ©heiiiänner", „91 niphi t rijo ii", „S)er eingebilbete
M rollte" ü-.-rmcbrt morben.

3u 6r;ielicn burdi ixe tnoinrn 33udißaiibrunani.

Bgriag mm (Etiuarti JRugnariug in Heip^tg.

6fr önitfdjru ptcratur
»Ott

=— ^m 5n)ci gJänben. —
G-rftcr if^nnb:

Don öcn ^tifäii^en bis 3um (£ii^e bcs adjtjoliiitcit 3*-i^?rf?ii"^'-'it5-

32 ',2 33ogen. ®r. S».

jJrciß: ffikg. brofrij. mit jnjtifarbigem ®itel M. 5.— . Clcg. cjcb. in ©aujlcincu M. 6.—.

2)er grofee ©rfolg feiner „3)eut)cf)en 2id)tnng ber OegeniDort" (i^ierte 9Iuf(. 1901) i)ai bcn 2Jer=

faijcr beiDogcn, bie in biefcm SBerte jur '^(niDenbung gelangten 'lUin^ipien : „ecfiarfc (Jl)inoftciiftit ber lite=

rariid)en Seroegungen im Ota^men ber nationalen (Sntnucfhing nnb 3i'inii"iic>i1tellung ber S)icf)ter jn natiir=

tictien (Sruppcn, nictit nac^ rein ünBerlidien ©efictjtÄpiinften, nnter '.öeoov.yigung ber bebentenbcren biditerijdien

iPcrfönlidjteiten" anf eine ®arftctlung ber beutjdjen ©efanitliteratur ju ühevtragcn. llcbfr|"id)tlid)e i^el)nnblnng

bee geroaltigen Stoffen fud)te er mit (eid)ter l'e'jbarteit .yi ueveinen. 2)ot)er ift jcbem '?lb)d)nitt eine {)iftoriid)e

Ueber|id)t noraucigcidjirft ; in ben (Sin^elauöfübrnngcn über bie 2id)ter aber tonnten abge!d)lüi)ene fleine

ß^aratteriftiten jur Sinfü^rung in ÜBerte unb SBejen bc§ Si(f)ter§ üerfnc^t nnb gclegentlid) auct) notroenbigc

äftl)cti[cl)e Darlegungen geboten werben.

Verantwortlicher Redakteur Prof. Dr. Fritz Xeumann in Heidelberg. — Druck v. G. Otto's Hof-Buchdruckerci in Darmstadt.

Ausg-eg-eben am 16. Dezember 1901.
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